








Sitzung am 7. Mai 1885.

Dr. S ch ie fferde cke r : Naclmcf auf G eh. R ath Prof. Dr. Carl Theodor
E rnst von S iebold Peg . 25

Dr. T i sch l er . Ueber die Darstelhmgon vonWaffen und Costumou auf

Dr. R ichard K l e bs : Ueber neue geologüeche B eobacht ungen über die
Verbreitung der B raunkolde fi in O stpreussm

Dr. F r anz : Messungen «lee Magnetismus von eisem en nunm

röhren und E iscaebd avmhwnfl in Königsberg
S itzung am 1 1 . Juni 1885 .

Prof. Dr. L. K armann : Ud>er neuere Unlcrswhungon der thierischon
und n:ensdzlü ha a B ewommg

S itzung am 1 . O ctober 1885.

Dr. K l ien : Ueber den E influss der Q uali tät des B odens auf die

Prof. Dr. L ang endorff Die Abbe’

schcm Ansichten über das Zustande»

Dr. J en t zsc h : Messtisct äfier

O berlehrer Czwal ina : N euere F orschungen über E ntstehung und

Verbreitung der G mm
'

ticr

Dr. Jeu tzsch Ueber den N achweis einer IMergh1cialzd t m N ord
deutischland

Prof. Dr. Chun : Ueber das Verhältnios zwischen F läche und N am e

Dr. F ran z : Ueber dm toleskqüsclwn, periodischen M tlc
’

sche nKomelcn

De rse l b e : Mil lhoilungm über de nAndrmmclanebel .

D e rse l b e : Ueber den S tarm ohupgwnfaü am 27. Nov ember 1885
G eneral v ersammlung



Verzeichniss der Mitglieder

phy sikalisch
- Ökonomischen G esellschaft

am 1. Juli

Herr Ober-Präsident. der Provinz 0stpronsoen Dr. v. S eh l ieokmann. 6. 4. 82.

1 . Sanitätsrath Dr. med. Soh ioffe rdeckor , Präsident. 15 . 12. 48 .

2. Medioinalrath Professor Dr. Moel l e r , Director. 8 . l . 47.

8. S iadtmth L ottermoser , S ecretair. 17. 6. 64.

4. Commerzianmth We l l er , Can on-Omnia . 29. 6. 60.

5. H 0&p0thekcfl H ag en ,
R endnnt. 80. 6. 51 .

6. Dr. O t to T isc h l e r, B ibliothekar und umwil.rtiger Seoretuir. 1 . 12. 85.

Herr v. Deohen, Wirkl . G eh. Ra th, O b erberghauptmann
,
Dr.

,
E xoellenz, B onn. 5. 8 .

F r ie derioi , Director a. D.

v. H elmersen
,
G eneral, E xcellenz, S t.Peteraburg ,Wassili-O sfl0w 7. Linie No. 2. 5 . 4.

W. H en sehe , Dr., Medioinalrath
,
S tadtäl tostor. 24. 10. 28 .

8 v. H orn
,
Dr., Wirkl icher% ll ath

, 0b w
—Prfls ident a. D„ Exooflanz, B erlinW,

gtd enstmmm 1 1 . 4. 6. 69.

Emi le L e v asseu r , Memlma
_

de l
’
Institut in Paris. 7. 6. 78.

Neumann , Dr .
, Professor, G eh. Rogiarungsrath. 16. 2. 27.

v. R énard, Dr., G ehe it in Moskau. 19. 12. 62.

v. S che rze r , Dr., Ministerial rath, K. K. G eneralconsul in G enua. 80.

T ore l l , Dr., Professor in Stockholm. 3. 12. 80.

Vir chow , Dr .
,
Professor, G eheimrath in Berlin. 8 . 12. 80.

Die beigesotfi en Zßll len bezeichnen T ag u nd Jahr der Aufnahme.

Q
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O rd en tl i ch e

1 . H err Al br ec h t,Dr .
,Dir. d .Prov .

-G eworba:
séhule D. 1 6. 6. 48 .

Andersc h
,
A., Comm.

-R . 21 . 12. 49.

Andersch , Consul ‚ hfe<lonau . 5 .

A schenhe im ‚ Dr.
, Pra33nicken

4. 6 . 68 .

B aenitz, C .,
Dr.,

Lehrer. 1 . 12. 65 .

v . B atoc k i-B lmlou. 4. 12. 68 .

B aumg art, Dr.
, Professor. 6. 12. 73.

B aumg arten , Dr.
, Prof. 1 . 12. 76.

B ec k er , Apolhen‘msitzer. 8 . 12. 80.

B e ck e r ,M.
,
Commé r a .

-Re th . 7. 12. 82.

B e cke r , J., Kaufmann . 7. 12. 82.

B e e r
,
R echtsanwalt. 1 . 6. 82.

v. B
_
eh r

,
Oberlehrer

,
Prof. 12. 6. 46 .

B en eoke , Dr. med., Prof. 7. 6. 67.

Berent, Dr., 7. 12. 77.

B e rne c ker
,
B ankdireotor. 4. 6. 80.

B e rthol dt, Dr. med., Prof. 4. 12. 68 .

Bosch
,
Oberlehrer. 6. 6. 73 .

B eu el -Lorch , K önig l . Landes-B au
inspektor. 6. 12. 813.

B ezzenb e rg er , Dr., Prof. 6. 12. 83 .

B ie l itz, Major. 4. 12. 74.

B ienko, Partikulier. 2. 6. GO .

B ieske„c .
- B ouführer . 6. 12. 83.

B lochmanu , Dr. 4. 6. 8D.

B öhm ,
0beramtmann . l . 7. 59.

Boh n . Dr. med., Professor. 21 . 12. 60.

B on B uchhändl . u. Ri ttergutsh%itzer.

1 . 6. 66.

Born , Apothekenhosibzer. 7. 12. 82.

B raun , Condidot. 3. 1 2. 8 0.

B uj ack
,
Dr.. O berlehrer. 18 . 12. 61 .

B u rohar cl , G eheimmth. 2. 6 . 76.

Bu row , Dr.
,
Professor. 27. 6. 62.

Dr., Professor. 3, 12. 80.

Caspary , R ., Dr., Profeseor. 1 . 7. 59.

C hol ev ine
,
L .

,Dr.,Oberlehrer.

Chun
,
Dr.

,
Professor. 6. 12. 83 .

Cohn
,
J., Commerzionrath. 8 . 12. 69.

Cond itt
,
B ., Kaufmann . 19. 12. 62.

Conrad , R ittergutshesitzer in G örken
p . Trömpau. 7. 6. 78 .

Corandu , Dr. 4. 12. 84.

Cr ü g er ,Poetholter u . K aufm.

Cynth iu s , K reisphysikn3 , S emitflts
rath, Dr. 5 . 6 . 74.

Czw e l ino, Dr.
, G ymnaoinl - Lehrer.

8 . 12. 69.

D av idsohn , M .
, Kaufmann. 7. 12. 82.

Dovens , Pol izei-Präs ident. 1 . 12. 76.

Döb b ol iu ,
Zahnarzt. 7. 6. 72.

M i tg li e d e r .

47. Herr Doh rn , Dr.
, Prof., G eh.Medicinalrath .

“

n

o
s

“

“

n

6. 12. 88 .

Dou g l as, R end er. 28 . 6. 61.

E h l ert, Otto, Kaufmann . 17. 6. 64.

E ich ert , Apothekenbesitzer. 6. 6. 78 .

E l l endt ‚ Dr.,
O berlehrer, Professor .

6. 12. 67.

Erdman n , Dr . mod. 1 . 6. 82.

F a l k enhe im,
Dr. med. 4. 6. 77.

Fol heou , Dr. mod. 1 . 7. 59.

Folh eou , R .
,
Dr.

,
Privatdocent.

7. 12. 82.

F i 8 ch er , O ber-L endesg erichtß R oth.

21 . 12. 60.

F l e inc her , R ittmeister. 5 . 6. 84.

F ranz, Dr. 7. 12. 77.

F r iedl änder , Dr., Prof., G ehennreth.

23 . 12. 59.

F röh l ic h , Dr. 7. 6. 72.

F uh rm ann ,
Oberlehrer. 18. 12. 6 1 .

G ädeke , H. ,
G eh. Conuuerzionratll .

16. 12. 36.

G ädeke ,R ittergutshe-sitzer, Powayen.

6 . 6. 79.

G emm
,
Fabrikant. 2. 6. 76.

G e b auhr jun .
,
K aufin. 7. 12. 77.

G l ede , Heuptm .,
Amtsrath. 29. 6. 49.

v. d. G ol tz, Freiherr, Dr.,

26. 6. 63 .

G raf , S tedtrath. 1 . 12. 8 1 .

v. G rometzk i
,
L ande.3dit . 5 . 6. 84.

v. G rnm utzki , R ontier . 21 . 12. 60.

G rü nhag en , Dr.
, Professor. l . 12. 8 1 .

G run
,
B enreth. 7. 6. 78 .

G runewold , F abrikenl. chimrg isoher

Ins(r11mente 3 . 12. 80.

G ru n ewa l d , Zimmermstr. 7. 12. 77.

G ute rait, Buchhändler. 5 . 12. 79.

G uthzeit, Dr. mod. 5 . 6. 74.

H aarb rü cker ,
F .

,
K anfm

,
6. 12. 72.

H ähl er , G en.
—L andsoh.

-R . _ 6. 12. 64.

H ag e n ,
S tedhreth.

,
6. 6. 79.

H ag en , Hoihpothoker. 60. 6. 5 1 .

H ag en , Justizrath. 6. 12. 88 .

H ey , Dr. med., Priv abdocm t. 1 . 6. 50.

H e y ,
A. , Pertikul ier 1 . 12. 8 1 .

H e i lmann , B end er. 5 . 6. 65.

Henn ig ,
Dr. 6 . 12. 78 .

H e rb ig , Apothekeubeeitzer. 4. 6 . 8 0.

H e rmann , Dr.

,
Professor. 4. 12. 84.

H ertz
,
Dr. med . 7. 12. 82.

H eydec k
,
Professor. 6. 12. 78 .

H eumann , F ohrihdirectf u
‘

. 6. 6. 79.



II I

91 . H an: H ieb er , Dr. med. 10. 6. 70.

92.

98 .

94.

95 .

96.

97.

u

u

u

n

n

u

fl

H irsch ,Dr. med. , Sanit.—R . 2. 7. 52.

H irsc h fe ld , Dr.,Professor. 6 . 12. 78 .

H irsch fe l d
,
Dr. 6. 6.

Hoffmann , B ürge rmeister . b

H ol ldaok , K aufmann. 85.

Jacobsen , Jul ius, G eh. Modioinul«
reth

,
Dr. med., Prof. 1 . 7. 59.

Jaffé , Dr., P1ofeosor. 6. 12. 73.

J entzsoh ,Dr.,Pri v atdooent. 4. 6.75.

Jer e sl aw ,
L ion, K aufm. 1 . 12. 76.

I hlo
, Dr. 8 . 12. 75 .

l psen ,
S tud iruth . 6. 6. 79.

K e rl e , Prem.
-Lieutenant. 4. 12. 84.

K ehl e , Apothekenboeitzer. 8 . 12. 75 .

K n ow
,
ehed em. Meier. 6. 12. 86.

K emk e
,
Kaufmann. 21 . 12. 60.

K l ebs,Dr., G eologe en den
-K . g eolog .

L ende mnstalt i n Berlin. 4. 6. 77.

K l e ihe r , Prof. , D irector. 6. 12. 72.

K l ien ,
Dr. 4. 6 . 77.

K l'u e
,
G enoralegent. 7. 12. 77.

K no ho , Dr., Oberlehrer . 15.

Koc h , Buchhändl er. 3. 12. 75 .

K owel eweki, Apotheker. 6.

K reh , L andes-Bom b. 2. 6. 76.

K rahmer , Justizratln 21 . 12. 60.

Kratz , Director der O etpr. Südbahn.

4. 6. 77.

Krause , Amtsgerichtsreth. 8 . 12. 69.

K r

4

e ies,
ü
_

G eneralsocreteir, Hampton.

6

K rohno,

L

Kaufmann. 5 . 12. 79

K rü ‚
Director der O stpr.

9

S üd

ho n. 1 1 . 6. 85.

Kunow,
Com er mhor. 4. 12. 74.

Kunz e , Apothohenb esit
z
er. 7. 12. 77.

L an dsb e rg , Dr. 6 . 12. 8 3.

L ang endor ff , Dr., Prof.
L ase r

, Dr. med. 21 .

L e hmann , D1 . med. 24. 12. 59.

v. L e i b itz ,
H auptmann . 5. 6. 84.

Lentz, Dr.

,
Professor. l . 7. 59.

L eo
,
S tedtrath . 7. 12. 77.

L i edtk e , Prediger. 5 . 6. 74.

L indemann
,
Dr., Prof. G . 12. 88 .

L e b ac h , Portihnl ier. 19. 12. 62.

Lohmeyer , Dr. ,
Prof. 8 . 12. 69.

L oesen , Dr., Profeeeor. 17. 6. 78 .

L otte r
‚
moser , S tadtmth . 17. 6. 64.

Lu ebb en , Dr. 4. 6. 8 0.

L udw ich , Dr.,
Professor. G . 6. 79.

L uth er, Dr.

,
Profeesor. 25. 6. 47.

M agnus , Dr. med.
, S anitäts

-Re th.

4. 7. 5 1 .

hing nu s , E ., Dr. med. 5. 6. 68 .

M ag nu s, L .
,
Kaufmann . 3 . 12. 80.

Marek Dr. , Professor. 6. 12. 78.

Maec b ize , Dr. med. 10. e. 70.

M e ier, Ivan, Kaufmann. 3. 12. 69.

Merg uet, O berlehm . 5. 6. 74.

M esc hede
,
Dr.

,
Director. 6. 12. 78 .

M ey e r
,
O., Kaufmann. 1 1 . 6. 85 .

M eyer
,
Dr. 3 . 12. 80.

M ich els , Chefredecteur. 6. 82.

Miehe l eon , Dr. 6. 12. 88 .

Mil entz ‚ Apothekenbes. 23 . 12. 59.

M isob pe ber , Dr., R ealschnlieb rer.

7. 6. 72.

M ü l l e r
,
Dr.

, Professor, Medicinab
raLh. 8 . 1 . 47.

Dr.,

Moth e r b y ,
R itterg utsb es. in Arns

berg p . Creuzburg . 6. 6. 79.

M ü l l e r , R euter. 7. 6. 67.

M ü l l er , Secreteir derK unstskademie.

1 . 12. 76.

Mü neter
, Dr. med.

,
Prof. 4. 6. 80.

Mü ttr ioh , Dr. med. 21 . 12. 60.

Mu sac k , F ab rikb ee itzer. 4. 12. 74.
N e th , Dr., Reg . undMed
1 1. 6. 85 .

Naumann , A theker. 24. 6. 57.

N auny n , Dr .
,

rofessor. 4. 12. 74.

Neumann , Dr., Prof.,Medicinalrath.

28 12. 59.

N ö tlm g , Dr. 3 . 12. 8D.

O l ck, O berlehrer. 7. 6 . 72.

v. O l fers, Dr ., R itterguteb esitzer in

Metgethen. 7. 6 . 72.

O l te r sdor f
,
Ka ufmann . 4. 6. 80.

Packhe iser , Apothekenhes. 7. 6. 72.

Pape , Dr., Professor. 6. 12. 78 .

Pasoarg e O berlandeegerichts-R ath.

18. 12. 61 .

Pu tze , A o theker und
29. 6.

’ 8 .

Pe ise
, Coxpsnpotheker. 7. 6. 78 .

P ete r , Kaufmann 7. 12. 77.

Pe te rs , O berlehrer. 4. 6 . 77.

Pe truschky , Dr., Professor, Ober»
S tab sur7.t. l . 12. 65 .

P in c us,Medicinalrath,Dr.
,Profeseor.

4. 12. 68 .

Pr in jun.
,
K aufmann. 6 12. 78 .

B au 8 r: h er O berlandeagen ohts-Rnth.

7. 12. 82.

R ic h ter , Dr., Prof., Departements
T hierarzt. 18 . 12. 61 .

R itthousen, Dr. , Prof. 28 . 12. 59.

R og en fol d , H., Knufm. 7. 6. 78 .

R u pp , Dr. med. G . 12. 72.

S aa l schutz, Dr., Professor. 6. 6 . 73.

B ann er
, Dr. med. 29. 6. 60.



IV

Herr Samuel ,Dr . med.
,
Pr0f. 23. 12. 57.

Samuel son , Dr. 7. 6. 83.

S anio, R ealschullehrer. 1 . 6. 82.

Sau ter,Dr.,Director a. D. der höheren
T öchterechule. 16. 12. 58 .

S chau inel and , Dr. 6. 12. 88 .

S ohe110ng ‚ Dr. 4. 12. 84.

S c hop k a
,
Kaufmann. 7. 12. 77.

S ch ie fferde ck er , R ed schul -Direct.

a. D . 17. 12. 41 .

S ch ie fferdeoker, Dr Sani tötsrath .

1 5. 12. 48 .

S ch imm e lpfenn ig ,Kanfm. 6. 6. 79.

s S ch l e sing er , Dr. med. 19. 12. 62.

8 S chmidt Dr., Director d. städtischen
R ealschule 23. 12. 59.

S chmidt
,
E ., R entier. l . 6. 82.

S c h ne ide r , Dr. med.,
Prof.

S ch önb orn ,
G ehe imerMe(iicinflrath.

Dr.
, Profeesor. 4. 12. 74.

S chr e ib er
,
Dr.

,
Professor. 8 . 12. 80.

S ch röder
,
Dr. 8 . 12. 80.

S c h röter , Dr. med. 28 . 12. 59.

S chröter , G ommerzienmth. 7.

Sc h ü ssl er , Apothekenbes. 1.

Sch u hmach er
,
Dr. med. 4. 12. 68 .

S chwenb eck , Dr. med. 6. 1 2. 72.

S chwenkner , Apotheker. 1 .

S el ke , O berbürgermeieter. 8 . 12. 75.

S eyde l
, Dr. 6. 6. 79.

S e y d ler , A theker. 4. 12. 74.

S imon , G e eimer Commerzienrath.

7. 12. 77.

S imon , Dr. jur ., K aufm. 7. 12. 77.
S imony

,
Civ il ingenieur. l . 6. 66 .

S imsk ‚ C.
, chirurg .

er . 1 . 6. 66 .

Somme r , Dr ., 23 . 12. 59.

“

O

U
I

I

Q

O

“

C

Q

Q

\Q

N

1 . Herr A l bre c h t, Dr.,
Professor in Brüssel .

1 . 6. 77.

2. A l terthumw G e sel l aohaft m
3 . Herr Ang er , Dr.

, Director,
4. 12. 74.

A rppe , Ad. Ed., Prof. der Chemie
in H elsingfore . 19. 12. 62.

v. B aeh r , Rittergutsb ee., G r . R amsau
p. Wartenburg . 6. 6. 79.

B ax ende l l , Jos„ S ecretair dernatur.

fon eh . G esollsohafi: zu Manchester.

19. 12. 62.

Herr Sommer fe l d , Dr. mod 7. 12. 52.

S e tte ck , Dr. med.
, Sanitätsrath.

17. 12. 52.

S pirgatis,Dr.
,
Professor. 17. 12. 56.

Sp r i€ege l , Kaufmann . 7. 12. 77.

s v. S ternb erg
‘

—S kirhmDr.
, G enerel

«

arzt z. D . 2. 6. 76.

S tel ltet , O., Justim £h. 21 . 12. 60.

S tette r , Dr. med.
,
Priv atdocent.

7. 1 2. 82.

S manski ,L andge richtsmth.

T codor , S tadtrath a. D. 7. 12. 77.
T i e ffenbac h , G ymnasial - Lehrer.

6. 12. 73 .

e T isch l er, Dr. 1 . 12. 65 .

T i sch l e r, G utebeaitza , Losgehnm .

5 . 6. 74.

g
u terb erg er , Dr. 7. 6 . 88 .

0 e l g eseng Dr. 5. 6. 74.

We ter , Dr., Professor. 3. 12. 75.

Warkentin , S tadtmth. 6. 12. 78 .

Wedthoff
,
Chor-R eg .

-R eth . 9.

Weg er , Dr.,
S anitätsrath. 89.

W e l l er
,
Comm erzienrath. 29. 6. 60.

We l ler , L.
, Kaufmann. 4. 6. 80.

W end land , Director der O stpr. Süd.

bahn. 6. 12. 72.

W iedemann
,
L a ndeemth . 4. 6. 80.

W ie b l or , F., Kaufmann . 7. 12. 77.

Wilut’zky , Ad.
, Hof

10. 6. 70.

Winheck ,

4. 6. 80.

Wy szomi er ek i , Dr.
, Russ. Conan] .

5 . 6. 68 .

Za ch ar i as , Dr. med .
,
S enitäiaraih.

2. 7. 52.

Z immermann , Apotheker.

7. Herr B e nefel d t, R ittergutebee , Quooes_en
p. G ol ling en. 5. 6. 84.

B erendt, Dr., Professor,Berlin NW,

Dorotheenehr. No. 61 . 1 . 6. 66 .

Beh rens
,
Al b ., R ittergutsb eeibzer auf

Seemen be i G ilgenburg . 19. 12. 62.

B erent,R ittergutsbesitzer auf Amon.

1 . 12. 65 .

B ey r i ch Dr.
, Prof., G eh.

inneriin‚ Franz. S tr. 29. e.

B lel l , R entier, Lichterfelde b. Berlin.

5 . 12. 79.



13. Herr B öhm ,
R ittergutsbesitzer, G laub itfen

er Kmsohen. 7. 6. 72.

On ig k , Freiherr,Ma_;or a.D Post
direc tor in Demmin in Pommern.

1 .

B ö rnete in , Dr.,
Prof. in Berlin NW,

Platz am neuen T hor IA. 6. 12. 72.

8 v. B oh l schw in R itter tsbesitzer
,

S chönb ruoh, B is F ri and
, O stpr.

6. 12. 78 .

B resg ott, Kreisheumsü .
,Mohrung en

5 . 12. 79.

B r ischk e , G . , H auptlehrer D
,

Langfuhr b ei Danzig . 29. 6. 60.

5 V. B r0n sart‚ B itte tsb ersitzer auf
S chettnienen per r1mnsberg .

B ru hn , Oscar, Kaufmann, Insterburg .

79.

B rusina S pirid ion ,
Vorsteher der

zoolog . S ammhmg e11 am netnrhistor.

Museum in
'

Agram.

B uch ing er , Dr ,
Prof. msmseburg .

6. 12. 67.

B nhse , F r ., Director des natur

forsch . Vereins zu R i 9. 6. 71 .
d e Cal i ny ,

Anatole, arqnm, Cha

teau e Sailly pr. Fontenay Sn.Pére .

7. 2. 66 .

u v. C esati , Vincenz, Baron in N eapel.

Claassen , R itte1
-

go .tebos , Warnikam

p. L ndwigsort.
27. Conrad i ’

sch e S tiftung in Jenkau.

18.

28 . Copern ikus
-Ver e in in T horn. 7. 12. 66.

29. Herr Cone s, F. S .
, Dr.

, N ew Orleans.
6 . 12. 72.

C r ü er , Dr. philos. in Tilsit. 3. 12. 69.

now ica
,
Dr., g .Instorb ur

Daem ers de C ach ard
,
L.

,
Professor

in Brüssel .
Danehl , Hector 1n Zinten. 7. 6. 78 .

D ittri ch , Lehr. inWom dith. 6.

s zu Dob na - Sc h lod ien , G raf, Ober
marschall ,Burgg raf,Excell ., p.L auk .

21 . 12. 61 .

Dorn, Dr.
, Professor in Darmstadt,

?
es

g 7
er Wilhelm:zetras%No. 10.

Doh rn , C. A.
,Dr., Präsident.des ento«

mologischen Vereins
29. 6 . 60.

D onath ,
R ittergutsb es.,

per S oldau . 77.

Dor ien , Dr. med., S anitütsreth, Lyck.

Herr Dorr ,Dr., O berlehmr
‚
Elbing . 6.

Dromtra , O ttom., Kaufmann in Allen
ste in. 1 8. 12. 61 .

D rope , Pächte r in G rünlinde p. G r ün
hayu. 7. 12. 77.

Duchar tre , P., Professor der B
1mdMitg lied derAkademie zu
19. 12. 62.

E ck ert , 1.11ndsohaftsra1h, Czerwonken
per Lyck. 7. 6. 78 .

E reh enb reoh er , Dr.
,
Salzbergwerk

N eu-Stassf’urt p. Stassfurt. 5. 12. 79.

E r ikson ,
Dii ‘

eotor des K önig l . G artm e

in Haga b ei Stockholm. 4. 12. 67.

F l eck , Justizrath, G onitz. 4. 12. 74.
Dr.

, Leipzig . 18 . 12. 63 .

Frankenste in , R ittergntabea„ Wiese
p . R eichenbach, Kreis Pr. Holland.

6. 12. 78 .
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B e r i c h t

über die 23. Versammlung des prcussischen botanischen Vereins

zu Memo] am 7. O ctober 1884.

In Meme l fand diese Versammlung dem 1888 in Marienburg gefassten

B eschlnsee gemäss unter gefälliger G eschäfisführung des Herrn Apotheker E . B erg er

statt. Die schon am 6. Oktober mit dem Insterburg -Mernel
’
er Eisenbahnzuge um

Führung des Herrn Berger und Herrn G ymnasinll ehrer K ühnernarm eine Exkursion
nach dem S andkrug e auf der kmischen N ahrung , die bis zur Meeresküste v on der

flora Pers. und G ypsophila panicnletc , hier höchst verbreitet, gefunden. Der Abend
vereinig te die Angekornrnenen und viele Memeler zu geselliger Unterhaltung im

Daselbst eröti
’
note der Vorsitzende , Professor Rob . Caspary‚

den 7. Oktober
Morgens Uhr die Sitzung des Vereins. Mit warmem Denk theilt er mit, dass

dass durch ein G eschenk v on 680 Mk. eines Mitg liedes es möglich geworden, eine

grössere T hüügkeit als je zuvor zu entwickeln
,
indem 3 Sendboten Sommer über

ansg esendet seien: Dr. Lang e zur ergänzenden Erforschung der Kreise Danzig ,
N eustadt, Kurtens und Barent, Stud. Al fred L emc k e der Kreise Danzig und. Neustadt,
S tud. Emil Knob l au c h zur Unte rsuchung des Kreises Memel. Die Zahl der
V ereinsmitgüeder habe die frühere Höhe im letzten Jahre wenig
Mi t. B edanern wird mitgetheil t, dass der zweite Vorsitzende, Professor Dr. Prätor ius

,

durch Krankheit in seiner Familie
,
Conraktor S ey dl er, erster Schriftführer, wie auch

S char lok -G raudenz durch ihre eigene leidende G esundheit an der T heilnnhmc an

E ine B eilage bringt ein Verzeichnina der Mitg lieder, die im Juni an Zahl 416 betrug.

1
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der Versammlung verhindert seien. Wie gewöhnlich werden dann zuerst die

Sendungen der Abwesendan der Versammlung vorgelegt. Dr. B e th ke verliest

folgende

Mittheil ung des Herrn Comektcr F r. S ey dl er.

Ich sammelte l . im Kre i se B renn sb e rg den 17. Mai auf einem Abhangs
sog . B ohl en G runde zw. L isettenhof und der Weckl itzmühle b ei Breunsberg

Viola lathyroidea zahlreich ; S exi£raga granulata mit Uredo Saxifragerum und Capsella
Bursa pastoris mit Uredo candida auf allen Theilen; 22. Mai auf sumpfigem

Torfboden, zw. der K l . Amtsmühle und R egitten Carex cacspitosa, Stellaria uli

g inosa ; 80. Mai an einem G raben auf der b ei Braunsberg zw. der Mehlsank’
er

Chaussee und der Sekundärbahn helegm en Wiese verschiedene Formen v on Carex
a n“ ,

darunter solche mit 6 b is 8 kurzen gedrängt untereinander stehenden weih«

lichen Ashn u
,
die sämmtlich v on langen Deckb lattern unterstützt sind (vielleicht

Career pa sonata. 8. Juni an der Wecklitzmühl e b ei Braunsberg H eleocharis

uniglumis, unter der grossen Linde b ei Huntenberg Potentilla colllna, auf trockenen
Anhöhen bei Huntenberg Botrychium Lunaria ; 4. Juni auf dem E ieenbahndamme

zw. Einsiedel und dem B rannsberg
'
er Bahnhofs Medicago lupulina. v ar. stipu

laris Wallr., Senecio vulgaris v ernalie ; 18 . Juni am rechten Passargeufer auf der

A ue b ci Braunsberg Hieracium praealtum v ar. Bautünl mit fast g lattem bräunlichem
Stengel , schwach gewimperten lanzettförmig m Blättern und blühenden Ausläufern ;
15. Juni auf der Wiese zw. der S eknndärbahn und der Mehlsack’

er Chaussee
Polygonum Bistorta mit 2 A ehren, auf hartem Lehmacher zw. der Kl . Amts

mühle und R eg itten finnunculus arv ensis ; 21 . Juni bei Julienhöhe zw.

Huntenberg und KN borheus Achyrophorua maculalus mit 8 und mehreren Köpfen ;
24. Juni auf dem E iscnb ahndamme zw. dem Empfang sgehäude und dem G üter

schuppen die hier v on mir b is jetzt noch nicht gesehene Matfi car £a d iwo£des und

die doppeltästigen sterilen Stengel v on E quiseturn atv enee ; 27. Juni zw. G rafen

morgen und dem B rannsberg
’
er B ahnhofo Valeriana samhuoifolia , Senecio em ticus,

B romus racemosus; 29. Juni auf sumpfiger Wiese zu der Haltestelle Tiedmannsdorf
Airo. caespitoss L . , v ar altiaslma Lmh . und Carex caespltosa; im Bruche zw. ge

nannter Hal testelle und K] . Tromp Scheuchreria palmtris, Juncus filiformis , Carex
limosa; iii der Waldschlucht am l inken Ufer der Passarge zw . K l . Tromp und

Pette lkau die eben imAuib l ilhen begrifl
‘

ene A strcmfia and e r in reichlicher Anzahl .
E s ist dies der dritte v on mir im Kreise Braunsberg entdeckte Standort dieser

schönsten der bei uns wildwechsenden Umhellifersn. Nicht minder gross war meine

Freude , als ich an der Mündung der S chlucht am hohen Passargeufer die v on mir

schon lange gesuchte 0nob ry ch is v ic ii/ol ia zahl reich und in schönster B lüthe fund.

Schon S tadtrath Patze hatte diese Pflanze am 15. Juni 1872 an derselben Stelle
beobachtet und mir damals darüber Folgendes b rieflioh mitgetheilt : „Ich habe am

hohen Passargeufer an pfieuzenreicher Ste ll e die 0nobrychis viciifolia Soop. in reich
licher Menge gefunden und b in überzeugt, dass diese Pflanze durch Kultur nicht

hierher gekommen sein kann, weil die bebauten Ländereien v om Standorte durch
waldige H öhen getrennt sind und ziemlich fern liegen und auch nicht durch die
Passarge der Same angeschwemmt sein kann ,

da der höchste Wasserstand derselben,
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wohl nie den Standort erreicht." Diese Ansicht theils auch ich und um so mehr
,

da der langjährige Verwalter v on G r. Tromp : Herr Hartung , v on dem Anbau dieser
Pflanze nie etwas gehört hat. Ich g laube daher mit Sicherheit annehmen zu können

,

dass diese schöne Papil ionaocc hier wildwachaend vorkommt. An derselben S te lle
unter Onobrychis fand ich auch in Menge die v on mir in den Kreisen Braunsberg
und Heil igenbeil bisher noch nicht beobachtete Sang u iaorba m inor . Ich sammelte

ferner auf den bewaldeten Höhen Viola mirabilis
,
Actaea. spioata, Asarum europaeum

,

Campanula persicifolia mit. ästigem Stengel und sehr grossen B lüthan , H iermium

boreale ; in der Schlucht am Bache sehr grosse Exemplare v on Cystopteris fragilis,
auf ofi

'

ener Stelle die weissblithende Polygnls m lgaris , nn G arten zu G r . Tromp auf

G rasplätzen Crepis nicaeensis ; 21 . Jul i am kleinen S ee bei S chillgehnen bei Brauns
berg Myosotis caespitosa , Peplis Porta ls, Scirpus compressus Pers. , Juncus supinus ;
in Schil lgehnen selbst an den Zäunen Inula Helenium und Dipsactm Silvester; 22. Juli
zw. Frauenburg und Nam Melampyrum m ense , Asparagus officinalis , Spergula
m ensis v ar. laricinaWulf., Pimpinella magns ‚

Sedum bolonieuse
,
auf smnpfiger S te lle

am Narzbach Epipaotie palastria, Selb ; cnspida£a, Orchis incarnal:a, Juncns.supinus und

squarrosus
, auf der Höhe daselbst Achyrophorus maculatus, Polygotmtum anc eps. ;

25 . Juli in B rannsberg hinter den Scheunen am Reg itten
'
erMühl enfliass Feetuca distans,

am Chausse0grabeu Festuca. anmn ea ; 9. August auf dem B mche zw. K älberhaus

und Hunteq Veronica longifolia mit zusammengesetzten A ehren Uni cularia

vulgaris, Hypericum tetmpterum, Betula humilis, Salix romnarinifolia, Juncus alpinus ;
18 . August be i Schillgehnen Bromus m engis, G lyceria plicata , zw. Kl oppwhen und

Schillgehnen Am eria vulgaris, auf trockenem,
sandigem Acker am Walde bei Schal

mey Arm seris pusilla
, T eesdalea nudicaulis, Aphanes arvensis

, Cenhmculus minimus ;
25. August zw. der S ekundü bahn und der L indenau

’

er Chaussee bei B raunsherg
Festuca amndtnacea‚ PolygonumBistorta mit. 2— 5 1anggesficlteu N ebentlhren

,
Anthemis

ünctoria (früher hier nicht vorgekommen), Succisa. pratensis mitungewöhnlich langen
Hüllblättern, Equisetum palustre v ar. polystachium, Lolium perenne und Psalm elatlor;
80. August auf der Wiese zw. G rafenmorgen und dem Bahnhofs Thal ictrum angueti

folium
,
auf dem E iseuhahndamme die B lätter v on Tussilage Farfara dicht mit. Uredo

Tussilag inis befallen. 2. Im K re ise H ei l ig enb e i l : 6. Juni im Rossen
’

er Walde

b ei Einsiec an zwei Ste llen Linnaea boroallo in voller B lüthe, Myosotis v emicolor an

A ckeründern zw. dem Walde und Hessen; 12. Juni im S chutzbezirk Damerau der

Oberförsterei F ödersdorf in der sog . K upferrinne unter Carpinus B otulus Veron ica
montana. E s ist dies der zweite v on mir in Ostpreussen entdeckte Standort dieser
seltenen Pflanze. Daselbst samm

‘

elte ich noch Camx pilosa und elongata , ferner

Pirola. minor , Asarum emopaeum L. , Sanicula european ,
auf offenem Waldboden

Vicia caseub ioa L. , Hiemc ium floribundum Wimm und. (hab .
, Anflmxanthum ode

mtum L . v ar. villosum Loisl ; 14. Juni auf Heideboden zw. Einsiedel und Hessen

der R unenwiese Cheerophy llum bulbosum; 26. Juli im Rahteichbruche bei Rosen

Lycopodium 801800 in Menge, Pirela rotundifolia, minor und seouuda, Juncus alpinus,
Polyatichum cristatum; 27. Jul i in dem Flüsschen Jäcknitz zw. Jacknitz und Wey
ditteu Potamageton crispa. und alpine , Lysimachia thyrsiflora , an der B rü cke bei.

1*
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Jäclmitz Erythraea pub holla ; 20. August bei G erlachedorf das b isher v on mir noch

Uredo a icmn ‚ Populus pyramidalis mit Uredo populina Pers. 8 . Im K re ise

Mohrnng en z 1 1 . Juli am E wing see bei Saalfeld R ennncnlus L ingun, Cicnta. v iraea

in grosser Menge , im E wingeee und in den Zn und Abfiüewn Elodee. eenedensis
,

auf dem Michelsherge Veronica spieatn, Helianthemum v ulgaro,
'

n 0p0gon pratensis,

Verbeeomn thapsiforme , Coronilln v aria; 12. Juli im K unzendorf
‘
er zur Forst Alt.

B lumenhlfittern ,
Maianthemum hifolimn mit Aeoidinm Conv ellmi ea, a ns sü v ntice ,

Dryop£m
*is

‚
Equisetum pmtenm,

Pirola m inor und Bermuda
,
im Kloatoclmw Utrictflaria

v ulgaris , Jnncus alpinus, am Wege zw. dem K nnzendori
‘

er Fm trev ier und Ebenen
G eniste tinctoria ; 18. Juli am Weg e zw. Taheru und F rohnen anf unhebantemB oden

Anthyllis Vulneraria in Menge , in e iner Schlacht bei F rohnen Daphn e Mezereum,
'

Ervum sil v etienm , A etmgalus glycyphyl los , Lathyrus sil veste r
,
Carlina vulg

‘
aris, B e

tonica oflicinal is ; 14. Juli in der Waldschlncht b e i Protheinen zw . (l ehnen und Vor

werk Polygonatnm ancepa, Circaea lutetinna, Asarum europaeum,
Mercurial is perennis,

Paris quadrifolie , Viola mirabilis‚
L onicem Xylosteum

,
Hepatica. triloha ; auf dem

Schlossbergs (G rew03e) zw. der Al tstadt und K önigsw ,
der durch eine tiefe Schlucht,

durch welche die Sorge fliesst, dnrohni tten wird und viell eicht noch v on keinem

cmstr lac nm die daselbst. nur an wenigen Stell en vorkommende G lyceria plloata‚

B rechypodinm sil v ationm
‚
Hypericm montanum, Actaea spieeta , Equisetum pratenee

und hiemale L.
, Cystopte ris frag il is ; am Wege zw. (Böhmen und G rewose Ononis

arv ensis, am Wege zw . G lenden und G rewose Melilotus offieinnl is Des£
,
zw. Terpen

und Segertswd de Anthemis tincim
'ie . Schl iessl ich noch die Mittheilnng ‚

dass der

praktische Arzt Herr H ag edorn in Mohrungen so freundlich war , mir ein Photo

g raphie v on Junip9ms communis L. v er. pymmi dalis zu ü bersenden
,
welcher in

natura S m hoch ist, die Höhe des Stammes b is zur Verästelnng 16 cm,
der Umfang

des S ü mxms deselhet 185 cm und. die einzelnen A eete in der Höhe v on 1 50 cm

ü ber dem B oden im Umfang v on 28 — 47 cm. Dieser merkwü rdige, riesigeWechholdcn*

befindet sich im Kreise Mohrnngen am Weg e zw. G üldenboden und G elhitten. E in

ü ber 8 111 hohes , sehr schön gewachsenes Exemplar des Pymmiden—Waohholders fand

ich diesen Sommer im G arten des G ntsbes:
°

fzem Herrn Matem —Antioken im B rauns

-berg
'

er Kreise .

Hauptl ehrer K remp
—Memel ü bermittelt der Versammlung einen G russ v on

K entor G rabowsk i-Mefienburg , v erhindert persönl ich zu erscheinen.

Der Vorsitzende v ertheilt dann eine sehr reiche Sammlung v on getrockneten,
v orzügl ich aufgelegten Pflanzen der Umgebung v on G randenz, v on S oherlok einge

schickt. Es waren:

Allium fallax S chrader aus dem Rondsen'er WMdchen. Alyssum calycinumL.

r aoem is r ac emosis. Südl iche F a tangeplantege. Antheflcum ramosumL., aus dem
B ondem

’
er Widdchen. Aquileuia v ulgaris L. fr. attata K och v on S t. B eatenberg
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Oerasfium triv iale Lk. b. nemoralls e htr. Schlucht bei K isin. Veronica

v orne L. fr. Ionnistyla L. G . F röl. B lätte r unten karmesin
, B lnthen etwas grösser als b ei

der fr. brev istyla G . Früh, der G rifl
'

el etwa so lang als die Kapsel, ü berragt diese
weit, während bei fr. brev istyla der G rifl

'

sl etwa so lang als die K apsel , diese

bach die fr . longistyla ab . Aschemon und G arcke beschreihen die fr. brev isty la.

Der Winkel der Ausrundung zw. den K apsellappen ist bei be iden Formen stumpf

recht und Spitzwinklig ; b ei der fr. long iety la v on Thorn me ist spitzwinklig . B eide

Pflanzen wachsen be i Thorn an g esehiedenen Standorten und sind samengetrou, wie

Herr Frolich durch Aussaat in Töpfen und Kasten fand. Weitere B eobaohtungen

auch .anderwegen wünschenswerth . Linaria cymbalaria F estnngsmem r v on Thorn in
der Nähe des G arnismgerichtsgebäudes Bunias orientalis, A ecker südlich v on N eu

Weisshof Bmmns aeper. h. serotinus Schlucht bei Kisin Carex flaoca und dletans‚

Schlucht zw. Plutowo und Kielp. Em m hirsutum L. v ar. Osama G . Frolich. Die

b ei der gewöhnl ichen Form hmh—

pfeill örmig en N ehenb lätter sind in 8— 4 ungleich lange

und breite , fast borstig e Zipfel mehr oder weniger tief gespalten ; auf Aeckern b ei

N eu-Weisehoi
‘

. Koeleria cristata Pers. 0 . pyramidata m k . Schonung östlich v on

O tloechin. B ei Kisiu hat Herr F rolich, wie früher Rosenbohm und Preuss
,
v er

Apotheker Jansen -Pr. Eylau schickt der Versammlung ein Von eichniss der

bisher v on ihm um Pr . Ey lau gefundenen Mooee
,
das verv ollständigt, spater v er

öfl
'

entlicht werden wird.

Aq ntrag des Vorsitzenden wird den HerrenPrätor ins, S ey d l er und Schar
lok td egmphisch das B edauern der Versammlung ausgedrückt, dass sie ihr nicht

b eiwohnm konnten.

Von John-B e ichenb soh
,
ehedem auf Pliekcn, jetzt in O berstraass bei Zürich,

sind aus der Umgebung v on Zür ich folg ende g etrocknete Pflanzen, die v ertheilt

werden, eingetroffen :

Stachys süv atica , G alium cm ciatum ‚ G ymnatl enia 00n0pea , L isten ovata,
O rchis maculata , Lysimachia nemorum , Cynan chum Vincetoxioum, Saln

'

a pmtensis,
Cephalanthera pallens, Cypripedium Calceolus , Euphorb ia. Cyparissias , Pingü cnla
v ulgaris, Ophrys Arachnites, Ophry s muscifem, B ellidiastrum Michelii

, N eottia Nidus
av is

,
Lilium Martagon , S edmn album, Ononis repens , Succisa pratensis, Colchioum

autumnale, Leontopodium alpinum,
Nigr ite lla angnstifolia, Aster alpinus, Rhododendron

T elmateia ,
Epipactis palustris, G ymnadenia odoratissima , Polygala Chamaebnxns,

Spiraea Arnncus, T ofieldia mlyonlata, Orobanche minor, H elianthemnm v olgare.

Von P&rrer Prenschoi
'

f
,
ehedem in T annse e , jetzt in T ol kemit , sind

G agea m mm
'

s, T annsee, 22. 4. 84. — Holoeteum umbellatam v on ebendaher
Mai. Androsaceeepteotrionalie, Halhstadtanfd. Sande, Sherardiaarv ensis,
G rasplatz im Pfang arten zu T annsee. Viola laihyroides, Halbstadt auf dem Sande,

B eide F ormen sind durch Preussen
,
wie das H er-barium des königl. hotan. G artens nach

weiat, v erbreitet, wenn auch bisher nicht unterschieden. Casp.
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25. 5. 84. Nounou pulla, aus G raudenz in meinen G arten v erpflanzt, 9. 6. 84.

AristoiochinClematitis, umMarienb urg nicht selten
,
19. 6 . 84. Potamogeton pecflnata‚

T eich im Pfin garten zu Ladekopp, 29. 8 . 84. Arlaniala cooperia, Nogetdamm bei

Hulbsüflt, August 84L Phleum pmtenee mit S tützb lstt unte r der A ehre bei T unn

see . Plantano arenafio, B e t f
‚
K r. Stuhm,

auf Sandäekern, 16. 7. 84. Falcarla

Riv ini, Marienwerder an der Chausse e, 18 . 7. 84. Polysi iclmm spinuloeum v on. B uch

wulde bei Pr. Holland , 8 . 6. 84. Fontinalis antipyretit>a v on Halbstmit
,
Kre is

Marienberg , im B ruch, August 84. Riccia natans, L upenhomt, K r. Elbing , in einem

G raben, 16. 10. 88 .

Herr Apotheker We iss-Cayman sendet der Versammlung seinen G russ und

folgende Pfleuzen : Boom etricium urbanen in 2 Formen
, die schon im B ericht

über die Mmi euburg
’

er Versammlung erwähnt sind ; die G rifl
‘

eltheile der älteren v er

halten sich
,
w ie die der neuen

,
wie 1 2’

/e 8 Beam riv aio

Birictum v on 2 Stauden. Valeriana sambucifolia Metficam sativ a. In einem

G erstenf
'

elde b ei Cayman Juli 1884. F ür Cayman neu Albersia B litum, auf

einem bekrsuheten Feldwege nach dem südlich v om Schlosse l iegenden G emüse

garten . Septb r. 1884. N eu ffir Ceymen. Rosa mollis Smith ad v enustem tmneiens.

Nach Christ
’

s B estimmung . Zw. Wangen und Waldhaus B eudisen. Polygonum

minus Pereicaria. Aug . 1884, In den Furchen eines K ertofl
‘

e lfel des. Pulmonaria
ofl'icinalis L. fr. obscure. Unter der normal en Form . 1884. Sel ten !

Phannazeu
'

t Pau l S chm itt-Tilsit sendet zur Vertheil ung folgende 1 884 ge.

sammelte Pflanzen
Von den Putschinen bei T üsit: luncus Mliicus, I. iiiiformis, I. imfonlus,

I. fuecoater, Scabiosa columbaria oohroieuca , Trifolium agrarium‚ Erythraea Cen

taurium, Tragopogm heisroepermus und Silene iariarica; aus dem B ereduhnen
’

er

Walde bei Heydekrug : Linnaea bonn“: und v on den Kelkfehaen b ei Zweischlinge be i.

B iel efeld in Westfalen: Asplenium Trichomanes und Polypodium v ulgare.

S tadtretb Pe tze —K önigsbe1g sendet folgende Pflanzen ,
welche v on ihm im

August dieses Jahres bei G allehnen im Kreise Pr. E y leu gesammelt wurden

Mentha silv estrie
,
T rifolium pretenee floribus albis

,
G alinsoga parviflora und

Vicia v illoee floribus albis.

Seminarist Max G r il tter sendet aus Kreis Thorn 1884 gesammelt: Asplenium

T richomnnea 14. Niedermühle ; BoirychiumMairicariae Spr. 10. dnselb st; Thesium

ebractoaturn 1 . Smolnik ; Samthamcus scoparius 1 . daselbst; Veronica austriaca2. B .
,

Wald bei Fort IV Pirola nmiilora 2. G .
,
B arbexken ; Poientilla norv egica 2. F ortIV ;

M angominima 4. Abhang b ei G rünhof L yth rw no H ym p ifb l ia v om Semi
nnristen S i ch b ei G remboczyn , September 1883 gefunden. N eu fü r Preu ssen. Aus

Kr e i s Stuhm na ch 1%gesammelt: Memone nmorosa b. purpurezi Wengern ;

Viola mirabilis 1 1 . B .

, daselbst; Andromeda poiiifolia 22. K omedswulde ; Luzula ou

defica b. pallesc0ns 22. 5„ Damemu
’

er S ee ; Cerastium brachypetalum 25 . Wengern,
b is 0

,
5 m lang ; Mena caryophyliea 15. B ., zw. Willenimrg und Wengern ; P6p|i8

Portula7 zw.Wengern und B raunswalde ; Piem opermumanstriacum7. Wengern ;

Safix nlgricans 18. Konradswnlde ; Alchemilla arv eneis 13 . K onradswnldß; Cen

h mcuius minimum 6. Wengern ; Genflana erwinia 2 Standorte be i Weng em ; 88 liX

Iiv ida, &inpborum nraciie bei Konradswalde. Von Kreis Merienburg : O imuopodium



muralo 21. S eminargarten in Mmim hnrg ; Vida lathyroldes 15. B ahndamm bei

Kaldewe . Auch einige seltenere Pflanzen aus dem Poseneohen sendet G rü tter.

Vida eilv atica (zw. B erchnan und Pelplin), Linarla cymbalaria (G raudenz
'

er

Festungsmauer) ‚ Polycn0mum arv ense (Felder b ei G r. Weiz, Kr. G mudenz) , Diantlms
m aariue (B ingsberge ‚

K r. G raudenz), Ceterach offlctnamm (G randenz
’
er F estungs»

mauer) , Chaiturus M obiaslrum (k ran) , Alchemllla arvonais, 80l Cu v ifolia,
Sileno chlorantha (B ingsb erge) , Lineria minor (S ackran), Pedtcalarie paluatrie ‚ Epipactio

latlfolia (B ingeb erge) , Siaymbrium S inapietrum (B ingsberge) , Anemone uiiv eatris (zw.

Sach en und Weiz), Paris quadrifolia (Jm mi
’

er F orst), Polygonntuupofflcianla, Sodann
palustre, Asperula tinctorla (B ingsberge), Stellarianlauca, Eriophorumgracile (Bruch auf

den B ingsbergm ) , Festuca heiorophyila (Jammi
’

er Forst) , ”able Berardi, Goranium
wolle, Pulmonaria anguatif. offlcinalis (B urg —B elchan

’

er Wald). Petasltea offlcinalis,
Lathraea squamaria, Galeopsis Ladanum b . latifolium, Chaemphyllum aromaticum und

Melampyrum arvense (v on Seminarist K . Peil bei Danzig gesammelt).
Ferner sendet Herr Peü einige auflall cmde Formen : Monotron Hypopitys‚ hir

snta, bei der die ila B lüthenäste 5— 6 cm lang gestielt und beblättert sind ; Com

panula Trachefium, sehr gross, walmscheinl ioh niederliegend, denn die B lnthenstiele

eineeitewendig , b is 30 cm lang , mehrblü thig ; Trifolium pralenae fl. al bo; dasse lbe mit
v ergrüntan B lüthen Baum praionsio mit einer Wurzelknolle am überirdisehen

‚ oben

blühenden Stengel.
Herr L . F rank G umbinnen berichtet, dass er in seinem R enegarben ein v or

23 Jahren gepflanztee Exemplar v on G inkgo b iloha habe, das v on B e itenbech-Plicken
bezogen und aus einem Kern erwachsen war

,
jetzt v on m Höhe bei einem

Stammumfang v on m. A uch sendet Herr Frank blühenden E phen aus seinem

G arten
,
der an einem B anme gezogen wird und v or 21 Jahren g epflanzt ist.

Dr. Julius Lange erstattet dann

B ericht über seine botanische E rforschung der K reise Danzig,
Neustadt, Kartans und B erent.

Dutch Herrn Pr0fessor Caspary war mir der Auftrag zu Theil g eworden, im
Sommer des Jahres 1884 gewisse Theile der Kreise Danzig , N enstadfi

, K artans und

B erent in botanischer B eziehung zu untersuchen. Meine Forschung begann am

4. Mai rwd zwar v on c knu aus
, K r. K artens. 4. Mai. Zw. c lmu und B ehan

maria. Krissau, A lt G linttwh. An e inem B aohe zw. N en-G h
'

nt9ch und Zu0kan

G eg en minima, Corydalis fabacea. 5. Mai. Re chtes Endannenfer zw. Zuck1m und

B abenthal : Amnitnni md egatnm,
H d ostetun m hellatnm. Linkes R adannenfer add

perennis. F 1iessenk1ng ‚
Kelpin. 6. Mai. Zw. Kelpin und B rn chardsw0 : Aiuga

pyrm idal is, B nbns B e llu di. Kai-tens
,
Sew en

, Hornowo. Im Walde nordöstlich
v om B errowo-See ; Pulsatil la v ernalis, Hierochloe australis. Zw. B orken und Zudem :

G egen pratensis. 7. Mai. Zw. Zuokau und Saranowken : G egen. pmtensis. Smolsin.

Am nordwestl . Ufer des G lemboki :8ee Arab is arenosa. Am Zittno-Se e : Equisetum
hiemale. B orrewokrng . Wald östli ch v on Pechbnde : Viola mirebflis. Linkes Ra



danneufer zw. Dmhthammerbrfioke und B orken : L aminm macnlatznn, Mercurialis

perennis, Cory dal is fabacea, C. oav a, Aconitum v ariegatum, Viola mira
'

bil is, Vioia

arena so. An der Chaussee bei Ell ernitz : Petasites officinalis. Linkee B adauneufer
zw. Ell ernitz und der L appinen

’
er Pappfabrik : Holosteum umb rdl atnm, G agoa minima,

G . pratmmis, Aconitum variegatum,
Lathraea eqnamaria, Viola mirahilis, Corydalis fa

baeea. h ppinener Seo, Hel enenhof. Im Dorfe R heinfel d an der S trasse 2Ahornbäume

mit Visonm album. 9. Mai. An der Stolpe zw. Zuckan und Mehlken : Equisetum

pratense, Corydalis fabacea. Se efeld. Zw. Kobissau n. U. F . See resen : Carex montane.

(1 Exemplar). B orken. Den 10. Mai . Mahlkau. Im W81dchen nördlich v on

Exam Corydalis fabecm. Euren-S ee. T ookar, Czeczau, G r. Mischen. 12. Mai.
Wald nordöstlich v on Zocken : Viola mirabüis‚

Lathraea squamaria
, L am inm m ou

latnm. Pempau, Remkau, Cmpßlfl, Ellernitz. Uebemiedelung nach Hoppendorf, etwa
2 Meilen südwestl ich v on Zocken.

18 . Mai. Von Hoppendorf nach K ameblen : Ainga pyramidal is. ZW. K a

mehlen nnd Jäoknitz: Lycopodium clavatum. Pollenczyn. Am Poll enczyn
’
er S ee

L y copml inm B elege. Tiefenthal , Neuendorf, Maidahnen‚ B ortsch. 14. Mai. Zw.

Hoppendorf nnd Seml in : Ledum palustre, Corydalis fabacea. Zw. Seml in und K el

pin : Pulsatilla pratensis. Kertene, Hoppendorf. 15. Mai. Zw. S emlin und G or

renczyn : Pnlsatilla. pratensis, Vicia lathy roides. ZW. G orrenwyn und Ostritz : Mye
sotie v ersieolor . R emboozewo

,
Smentau

,
L öszno

,
Seml in. 16. Mai. F itschkan.

Zw. F l iessenlung und B abenthal : Pul eatil la pratensis, P. v ernal is, Pulmonaria angusti

folia
,
Asarum europaeum. B ortsch. 17. Mai. ZW. Kamehlen und Neuendorf : Viola.

silv atiea canina. Zw. Neuendorf und Michaelshü tte : Care: pilulifera. Zw.

Michaelshütte und N dr. Klanau : Viola mirabilis
,
Polypodium v ulgare . B uchen

wäldohen nördlich v on N dr. K lauen : Viola R iviniana canina, Potentil la oineren.

N dr. Hütte , K rönken . 19. Mai. An der Chaussee v on Hoppendorf nach

E ggertshüht43 : Viola silv etioa arenaria. S chl awkan. Am Westufer des S ehlaw

lmn-Sees : Corydal is fabacea
,
Aspet

‘

ulfl. odorata. Zw. Sehlawkau und K 0nty
Potentilla opec a. Zw . Konty und Schöneberg : Viola R iv iniana oemina. Thnnn

berg ‚
F ischerehiitte . 20. Mai. U. F. Rehhof. Wilhelmsdorf. An einem B ache

östlich v on Wilhelmsclorf: Asarum europ wum. Rechtes Radanneufer zw. Wilhelms
dorf nnd F lim enkrug : Aconitum variegatum,

Viola mirabil is, Corydalis fiihacea,
Paris quadrifol ia‚ Troll ius europaeus. Linkes Radanneufer zw. Fl iessenkmg u. d.

Drahthammerb tüoke : Pnlmtil le. pratensis, Myosotis sparsiflora, All iaria officimal ia,

G eranium silv eticnm , Polygonatum malüflomm , G onv allnria maialis. B abenthal,
B ortsch . Ueb ersiedelnng nach Osterwick in der Danzig er Niederung .

22. Mai. Im sogenannten B ruch, nordwestl ich v on Osterwick : Carex riparia.

Elodea oanadensis, B ernla angustifolia,Myomms minimus. 23. Mai. ZW. O sterwick

und S ohönwarling : Senec io paluster , H oloeteum nmbellatnm, Euphorbia Esula. Zw.

Schönwarling und Hohenste in : S axifraga granulata. Von Hohenstein nach Kolling :
Holosteum umbellatum. G üttland. In Kriefkohl an Zünnen : Asperugo procumbens.

24. Mai. Zw. Osterwick nnd Wossitz : Holosteum umbellatum. Zw. \Voseitz und

zw. G emlitz und der S tühlan
’
er Waehtb ude : Petasites tomentosa

,
Salix amygdal ina.

2
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v ar. 000 0

oinerea aurite, Carex Schreberi. Auf dem S tnb leu
’
er Auesendeioh : Equisetum

v erum. Auf einer Wiese zw. Trutenau undWeseitz : Lepidium campestre. 80.Mai.

kohl und G uttland : Adonis aestivalis. Zur. G üttland und dem Aussendemh : Salix

8 1 . Mai. Linkes Moden-Ufer zw. Osterwick und Herrn-G rebin : Conium muen

latum. Im Mühlengartm v on Herrn-G rebin : G eranium phaeum ,
Alliaria officinalig

ZW. Herrn—G rebin und S perl ingedorf : Sinapis arvensis v ar. orientalis. ZW. Sperlingu

dorf und Landau : G eranium moll e . G raben zw. Landau und Müggenhal l : Cham
foetida, Valerianel la olitoria Zw. Müggenhall und Rostaix: Sexifraga tridacty lites.

berg . 8 . Juni. Zw. G r. u. K l . Zander : Matricaria Chamomilla, Myosurus minimus,

walde und Herzberg : Salix repens v ar. rosmarinii
‘

olia
,
Viola canina, L uznla sudetim.

pallesoeus. 4. Juni. ZW. G r. Zünder und G eml itz : S elb : nigricans. Zw. G em

litz und. S tühlen : Carex S chreberi. Auf dem Aussendeich zw. Stühlen und der G em

litz’
er Wachtbude : Sal ix cinema viminal is

, B arbaren stricta. In einem Teiche
westlich v on der G em] . Waehtbude : Potamogeton lucans. Aussendeich zw. (1. G em].

und d. Langfeld
'

er Wachtb ude : Euphorbia lucida. ZW. d. L angf. Waehtbude und

angepflanäa. 6. Juni.
‘

An der Chaussee v on G r. Zünder nach Letzkau: Sium lati

folium
,
Vioia tetrasperma. Zw. L etzkau und der L etzkau

’
er Wachtlmde : Scirpus

tensis
,
E rysimr1m hieracnfolium,

Eryng ium planum. K äsemark. 7. Juni. Zw.

K l. Zünder u. d. L aueukrug : Carex v ulpina. An der Heringulake zw. d. L aueukrug
n. d. H eringekrug : T hal io flav nm. Auf d. Weichseb Aussendeich zw. d. Heringe
krug und d. Käsemark. Wachtbnde : B arbarea stricta, Eryngium plannrn, 0 whis lati

folia
, Erysimum hierauiifolium, Crataegus monogyna. Zw. Käsek und Letzkau

T halictrum fiav um. 9. Juni. An der Chaussee v on T rutenau. nach Schönau : Acer

Herzberg . Uebersiedelung nach Quaschin, Kreis Neustadt.
1 8 . Juni. An der Chaussee v on Quasohin naeh K ölln: Equisetum hiemale

,

Viola R iv iniana. ounina. An einem B uche westl ich v on Quaeehin: Amoseris pu

ailla, G eranium sil v atimnn. O estlioh v on B ojehn : Spartium scoparium, Ornithopus

perpusillns, S eorzonm humilis. ZW. B ojahn und K ölln : R anunoulus polyanth emos,
Aiuga genev ensis. Kellner S ee. M. Juni. T orihmch südlich v on Quaschin



N ardus stricta, Andromeda poliifolia. An einem B uche südweetl . v on Que-schin:

Scorzonera humil is. Im Wüldohtm südlich v on Queschin : S psrgule Morisonii, Luzula.

Hydmw ty le v ulgaris, Ornithopus perpusillus, T un itis g labra ; in dem S ee Isoetes

lacustris , L itorella lacustris. 16. Juni. Im Walde südlich v on G r. Katz:
Helianthemum v ulgare, Pirola secunda, P. uniflora , S eorzonera humilis, L yco

podium Selago, Asperula odorata
,
Stellaria ulig inosa . Von G r . Katz nach Quao

sioolor, Viburnum Opulus, H ieracium A urionla, S tellaria ulig inosa. B arnewitz . An

einem B achs zw. R amlmn und Juli enthal : Vicia angustifol ia a.. segeta lis Aschers.

19. Juni. Im Walde südlich v on G r. Katz : Mil ium effusum
,
Aconitum w i egeh 1m,

boreale ‚ Ombus niger ‚
Platanthera bifolia . 20. Juni. Ushemiedelung nach

Schönwalde.

21 . Juni. Am G ossentinbach zw. Schönwalde und G r. Deunemörse : Stachys pa
lnstxis, Ornithopus perpusillus, Alectorolophns minor, Myosoüs versicolor. Im Walde

südöstlich v on G r . Dennemörse : Pirola uniflora, Lysimachia nemorum. G r. O ttalsin—S ee :

nigricans, Nitel la fiexilis, Hieracium Auricnla, Empetrum nigrum, Salix pentandra.

Kl . O ttalsin-S ee. In Jellentschhtttte an der Dorfstrasse : Archangelica officinalis.

Chamomil la , Spartium scoparium. Am G ossentinb ach südöstlich v on G r. Denmemörse

Linum catharticum,
S emzonora humilis

,
°Myosotis hispida, B annnculus polyauthemos,

B lechnum Spicant, Pirola uniflora. AmMühlente ich in Jellentsohhütte : Carex leporina,
N ite lln flexilis, B nnunculus reptans, Peplis Portula. 24. Juni . A uf einem Torf
bmch am B ildende des S te inkrug

’
er S ees : Scirpus caespitm us

‚
Andromede. poliifolia,

lobium montanum. 25. Juni . Zw. Schönwalde und G rabowitz : Arnoseris pusilla,
Armeria v ulgaris. Von G mbowitz nach d. U. F. Wigodda : Pulsatilla Vernalis, Boom

nem humilis, t yrophorus mec tdatns, L ympodium aunofinum . Am südl ichsten der

3 Seen v on Wigodda: Juncus fififormimHydrocotyle vulgaris, Se l ix repens. Zw. Pre.

tosohin rwd G rabowitz : Piroln nniflora,Milium efi’
usnm. 26. Juni. Zw. Schönwalde

und dem Schwarzen S ee (südlich v onPretoechin) : Saxifraga granulata. Am S chwarzen,
S ee : Peplis portnla, Jnncus supinas, Viola palustris epipsila. Am G ossentinbach

Südl ich v on Pretosohin : Equisetum hiemal e, L ysimachia nemorum, Carex remote. In

Pretoschin an der Dorfstrasse : Cynoglossum officinale, Euphorbia Peplus. Zw. Pre

toschin u. (1. U. F . Wigodda : Pirola secunda, Asperula odorata, Lysimachia. nemorum.

An den beiden Seen nordwestlich v on (1. U. F. Wigodda : Hydrocotyle v ulgaris, S te l

lariu g lanca, Lysimachia thyrsifiora, Ledum palnstre. Zw. Wigodda und S chönwalde
Ornithopus perpusillus, Visio. angu.etifolia‚

Career remote , Pirola chloranthu, 0robus
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niger, R anuncuh s polyanthemos. 27. Juni . Zw. S chönwal de n. O kuniewo: Spergula

role. uniflora, Pulsatilla vernalis. B ieschkowitz-S ee : Isoetes lacusir is
, Junons supinas,

mit v ar. perm1flaria, Career lim0sa, C. filiformis
, S cheunhzeria. palustris. Zw. B iesch

kowitz und Schönwalde : Ornithopus pemueillns. 28 . Juni. Zw. Schönwalde und

Steinkrug : Quercus sessil iflora. Nordufer des S teinh ug
’
er See s: Veronica soutellata

und v er . }mrmuleria. Zw. S teinkrug und B ieschkow0 : Campannla persicifolia, Poly

pod ium Dryopteris. An den Seen v on B ieschkowo: Veronica. scute llata und. v ar. par

mularia, Alectorolophus minor. Marchowia-S ee : Potamogeton alpine, P. prwlonga,
P . obtusifol ia, B utomus umb enatns‚Myriophyllum alterniflorum

,
Veronica sont. i7ar.pzmn.

,

Juncus supinus v ar . fluitans
,
B ununculus reptans, Val eriana dioica, Sanicula. entepaea.

Zw. Kölln und Steinkrug : B ohy chium Lunaria, Myosotis hispida. 80. Juni. Zw.

G r. und K l . Dennemörso : Turritis g labra, Hypericum quadrangulum. Zw. Kl . Denne
mörse und Lehne r Arctostaphy 10s Uv a ursi, Pulsetil la v emal is, Spergule. Morisonii,
Coninm maculatum. Zw. Lebno und Smasin : Luzula albida

,
Utricularia v ulgm

*is,

palnstre, Aconitum m icgstum , Asarum europaeum,
Viola mimb ilis, Polygonatum

1 . Juli . Ueb ersiedlung noch Seefeld (K reis K artaus). 2. Juli. Zw.

Seefeld und E xam Clinopodium vulgare, Trifolium hybridum. Am S ee v on

Exam Potamogeton perfoliata, Veronica soutellate v ar. parmularia, A lectomlophus

folium ,
Sparganium ramosum

,
Pirola minor und chlorantha

,
Carex remote. Zw.

Czeczeu u. d. H ussS ee : Campsnula persicifol ia. Hoss- S ee : Potamegeton mucronata,
B lechnum Spicant, Dr0sere. long ifolia, Lycopodium Selago, Pirola. chlorantha, P. minor,

P. seconds , Rununcnlus Lingua. Zw. Werxnen und T 0ckar : Chenopodium B onus

Henricus. Zw. Tockar u. Exam Peuosdanum Oreosel inum. 5 . Juli . G elenken-S ee

(südl. v. Wittstock—S ee) : R anunculus reptans, Sal ix mpens, Isoetes 1acusizris, Drosere.
Iong ifolia. Wittstock—See : R annnoulus reptans, Drosera longifol ia, O xyooooos, Isoetes
lacus’tris, Lobe lia Dortmanna, S cirpusac icularis, A rena praecox . Zw. demWittstock-See
und Klossau : G al eopsis Ladanum . Zal ense . 7. Jul i. Zw. Seefeld und Zalenso: Cano

nilla va1ia, 0nouie repens, Hypericum quadrangulum. Zw. Zaleuse und Wil lamowo:

ezynscnb ütte , Schwarzhütte . 8 . Juli . Von Se efeld nach K ohiaean: Ervum hirsutum
,

T ucldinko-See (stidwestl ioh v om Smolsin) : Ranunculns reptans, Veronica scutel lata v ar .

psrmuluria , Potamogelm a. mw *ina (neu für Westpreusmn). G Iemboki—S ee : Ra ma

oulus reptans, Veroni ca soutelh ta v ar. parmularis, Cha mfragilis, Hydrocotyle v ulgaris,
R ubus saxatil is

‚
S elix repens b. fusca Wimm.

, S. pentandra, A ctaoa spicata , Laser

pitium latifolium,
Hypericum montanum. Carlikauer See : Campanule. persicifolia v ar.

v on B orrewolzrug : Pirola rotundifolia, N eottia Nidus avis , Platanthera bifol ia , Mono
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caesp1
'

te se , E nipetrum nigrum,
S eheuchzeria. pal ustris, Rhynchospora alba ,

Dr09em
long ifolia, Litorella lacustrie. R echtes R adauneufar zw. F liessenkrug und Wilh elms
hof: Armeri3 v ulgaris, Asarum europaeum, Polygonatum vorfioillflnm, Crepis biennis,
Ruhm mhwectus. a npfe b ei N euhof. 26. Juli. ZW. Seml in und Kartons:
Soab ioea columharia, Sticta pulmonaria, Lathyrus S ilvester. Am Still en S ee (südlich
v om K rugeee) : Carat filiformis , R uhus sm filis , G lycerin. nemoralis. Am K rugsee :

Myoeobis caespitom. Zw. Kurtaus und B mchardw o: R ubus B ellardi. Am F irkue

S ee : Peplis Portula. Im
‚
Walde Westlich v om Pirhua- S ee : W orpitium prutwicum,

Pimpinel le. magne. 28 . Jul i. Zw. Semlin und G orrenczyn : Stel laria.glauca, Ononis
mpens. An der Redaune zw. G on enczyn und Ostritz: B eg ins. nodosa. Am ’

l ‘rzehno

S ee : A iuga genereneis, Clinopodium v ulgere , Lolium remotum. Am O stfitz- See zw.

hinuia. Am G r. B rodno-See zw. N dr. B rodnitz und R emboszew0 : Pimpinella magna,
R enunculus L ingua‚L isfem ov eta. Zw.R emboezew0 u. Dombrowo: Monotrope Hypopity s.
29. Juli. E ggeui eh iitte . Sohlawkau. Am S ee v on S chlawlmu : Viola mhnb ilis, Stachys

sil v atica,R anunculußLingua . Zw. Konty und O el:ritzz Coronilln w ie . Zw. Ostritz und

Colan0 : A 8perula odorata, S eab i0m columheria
, Ia thyrus sil veste r. 30. Jul i. An einem

B uche östl ich v omHeppendorf‚ der bei F lieesenkrug in die Radaune mündet: S elinum
Carv if

‘

olia, Salix pentandra, Pimpinella magna, Viola mimb ilis, Aconitum v ariegatum,

h aerpitiumpratenicum. 8 1 . Juli. ZwE ggertshüfite und Fischerhü tte : A r ena. praecox.

dorf: Juncus sqmm su& 2. Aug ust. Zw. Kamehlen und T iefenthal : Agroetis alba
b. gigantca. Am Pollenozin

’
er See : Scirpus ac iculeris, Polygonum mite

,
Hi eracium

boreale h. ohlorooephalmn, Agrimonia odorate
,
Curlina v ulgaris, Lycopodium comple

natum. Von T iefenthal nach Ndr. Klauen. Am S ee v on N dr. K lauen: Renun<mlus

Lingua. Zw. N clr. Kla.nau und Michaelshfltte : Actaea. spieata. 8 . August. Hoppen
dorf , F itsohkau. Im Wäldchen nördlich v on F itsohkeu : Chaerophyllum hirwhun,
Ombus nigcr , Triticum caninum , Viola. mirabilis , l anotls montana, Cente uren

cariw (l. Lathyrus Sil vester , B romus aspet , Chaorophy llum blrsuium‚ Cem

panula letifolie . 4. August} Zw. B artsch und Ober - Sommerknu : S elinum Carr i

folie, G alium warum , Centeuree. austriaca. Am S emmerknu
’
er S ee : Circnee. lutetiana,

G lycerin nemomlis, E umex sanguineus , O robus niger , S eniculu em paea , Carex sil

v etica, Dimm phyßum hin utum, B auunculue Lingua, Lycopodium Selag0 . Am G lnmke

dem B adaune— S ee : Ainga gonev ensis. Am K oph sko-S ee : Hydrocotyle vulgaris‚ Dro

eera long ifolia, Potamogeton graminea h. hetmophy lla, Sparganium minimum
, Utr i

oularie v ulgaris. Im Dorfe B orruczyn : Verbena officinulis , Conium maculatum. See

v on B orruczyn. Am Radeuneeee südlich v on Lonozyn : E umex maximus
, ll . equaticus‚

A ingn. genev ensis, Mercurialis perennis, Sanioula curopaco , Scabiosa columbaria, R e

nuneulua Lingua. Auf der Halbinsel nördlich v on L onczyn : Libanotis montana,
Thalictrum minus

,
Aconitum v arlegatum, Pimpinelle. magna, Veronica T eucrium.
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L tmczyn, Stendsitz. 8 . Ang ust. Zw. Stendsitz und G ollubien : Hypochoeris g labra.

Kniewo-S ee : Myriophyllum alterniflorum, Scirpus setaceus, Cerlina vulgaris. Schön

Scirpus ac icularis. S kon ewo , Stendsitz. 9. August Zw. Stendsitz und

Seedorf: Setaria v iridis. Zw. Seedorf und Alt- Cmpel : G e ranium sil v eticnm
,

Pirola media. Am B rüok—S ee : Drosere. long if
‘

olia, Scabiosa columbefim Am Südufer
des 0str itz-Sees : Ainga gsmev ensis, Actaea spiceta, Viola mirab ih

'

s
,
C

'

n
‘

cees. lutefi ana,
Pirola rotnndifolia und medla, Cephalanthora ruhra, Cypripedimu Calooolue‚

Sanicula

1 1 . August. Zw. Stendsitz und Piem ewo: T halictrum aqnilegifolium, Pirola media,
Sü cta pulmonaria. Ißnken—S ee : Myri0phyllum alternlflm m, G eranium oolumb inum.

Am R oad -S ee : B anuncnlus reptans, Hydrocotyle v ulgaris. Zw. dem K oselsee und

Alt—Ca pe] : Rubns suberectus. In Al t-Czep d: Verbena oil icinalis. Stein-S ee : Uyrio

phyllum alterniflorum, Curlina mdgmi s. Schuh en-S ee : Myriophylium alterniflonum. Zw.

G r. Pim zewo und G ollubien : Mulv a. Al cea‚
R ubns B e llardi. 12. August. Am

Nordufer des O stritzsees: T halictzrum minus
,
Euphorbin Cyparissias, Stachys annua

,

S t. silv atica, Hedera Hel ix. Von N ch ‘

.
-B rodnitz nach Chor-B rodnitz : S e l inmn carri

foha. Lindenhof. 1 3. Aug ust. Am Radaune—S ee zw. Lindenhof und S chnurken
Pimpinella magna, O nobry cb is v iciciifolia, Viola mimbil is, Convallaria maial is, Paris

quadrifol ia, D ianthus barbat1w, Arab is G erardi, Agrimonia odorata. Zw. S ohnurkeu

und Max : O nonis repens. An der Chaussee v on Max nach B orruczyn: Onobry chis
v ioiciifolim Am R edaune-S ee zw. B orruczyn und Zmomin : Linarie minor, Bali: pen
tandra‚

Actaea spionin. 14. August. In einem Torfbruch südlich v on S tendaib :

G entinna Amarella. B ebornitz. Am B ebernitz»8 ee : Droscra long ifolia, Hydrow ty le

v ulgaris. Owsnitz. Am G r. Dlugi—S ee : Pulsatilla v ernalis, Hydrocoty le v ulgaris, Poly

gonatum officinnle
, Cynanchum Vincetoxicum, G eranium sanguineum, 0robns niger,

Lu crpitium Iatifollum, Lil ium Martagor: ‚ Actaea. epiceta. K l. Dlugi—S ee
, G ostomie,

Stendsitz. 16. August. Von G ostomie nach Gmtomken : A stragal us arenarius.

G ostomkener S ee : Juncns alpinus, E rioplwrum latifolium, Hydrocotyle vulgaris, Po
tamogeton mucronata, G yps0phila muralis, Aiuga genev ensis. Am B orrow0-S ee (K r.
B erent) : Hydrocoty le vulgaris, Laserpiflum latifolium, Ly copodium annotinum

, A mte

staphyles Uv e ursi‚ Ph'ola media, P. umb eflata. G linken, G ostomie . G ostomie
'
r

Mühl enimioh
,
R einwasserhech . 18 . August. Klukmvahütte . Mischischewitz. In

der S uct chlncht: Potentille. prommb ens, Drosera long ifolia, Hydrocotyle v ulguris.

A uf einem Abhange im Dorfe S ü l enczyn : Libanotie montana. Am G mfinsch—S ee

Hydrocoty le v ulgaris, Aplenium T richomanes, Polygonatmn v erticillatum. Am G ostlzowo

S ee : S cabiesa oolumberis. Wensiorry. 19. August. Zw. Stendsitz und E ichen

hof: Cardms aoanthoides. Zw. R iebeubof und N ieeolowitz : Lolium rom0tmn, Hydro
cotyle vulgaris. Am O strowitt

’

er S ee : Alchemilla m ensis. Am DlugiS ee (bei N ieso

21 . August. Uebersiedelung nach Al b-Kü chen (K reis B erent). 22. August.

Alt-K ischau und Schwam m: Rannnoulus Lingua, B erula angustifb lia, Poe. serotinxi.

Von S chwarman nach B lnmf
'

elde : Marrub ium v ulgare . R e chtes F erseufer zw. B osch



D ianthus superbus, Epipactis palustris, Eriophorum latifol ium. Cziesien-S ee. Vielle
S ee : Euonymus v errucosa, Mercurinlis perermis. An der Chaussee v on G ore nach

Kischau und F emensu : Lycopodium inundatum,
Hydrocotyle vulgaris. Am K ra gen

S ee : S enec io pal uster, D ianthus superbus. Fersenau. K osel len—S ee . Am Czeruronnelp

S ee : Drosera longifolia . Czengardlo, K onamcb in. 25. August. K l . Okonin. An

dem S ee südlich v on Kl . Okonin : Pirola. nmb ellata
,
G alium boreale, Polygonatum

officinal e, Pulsatille vernal is. G rünthal . Dunaiken—S ee : Potamogeton pmelonge.

S ee b ei Lippe . An einem B uche v on T renklsrug nach der Lippe
’
r Mühle : Holoue

moll is. Struggs. 26. August. Im Forste Okonin zw . O h.
-F . Okonin und Unt.

F . K l . B artel : Polygonatum officinnle
,
G emnium sw guinenm , Peucedanum Cerv aria,

L ilimn Martagon. A n den Seen nordöstl ich v on d. Unt.-F . Kl . B arte l : Hydrocotyle
vulgari8 , Junous snpinn5 , Rhynchospora elha‚

Lycopodium Selago, Pirola. umb eueta,
P. minor, P. semuda

, Arctostephy los Urn ursi
, Cnl umagrostis neglecta. Zw. Kl . und

G r. B afle l : T hel icimm minus. Zw. G r. B arte l und A ltd i ischun : G eranium sengui

neum,
Arctostaphylos Ur n ursi

,
Pixe ln umb e llsta. 27. August. Zw. Prziawitzno

und d. Uni . — F . G rihno: Pulsatilla vernal is, Prunel la gmndiflora, Anhherieus remosus.

G rosser Sumpf nordöstl ich v on d. Unt. F. G ribno: Hypericum tetmpterum. Am

Moos-S ee : Junons elpinus. Am S ee südwestl ich v on d. Unt.-F . G ribno: Sulix pen
tsudra, Seeb iosa. eolumbaria. An den Seen bei d. Unt.-F . G ribno: Hypericum tetra»

pterum,
Hydmcoty le v ulgmis. Zw. Unt.

-F . G ribno und Unt.- F . Holzort: Arctosta

phylos Ur s msi , Dianthus arenarius. Zw. Uni . - F . Holzort und Wigonin: L ilimn
Martagon, Prunella. grendiflore. 28 . August. Am Dingi—S ee (nördl ich v on Preis
witzno) : Erythraea. Centaurium. An den Seen südlich v on B zengurdlo: Junous al e

pinus, Verbascum phlomoides , Hydrocotyle v ulgsris. Am S and-S ee : Myosotis ceespi

tesa, Stachys annus
,
Lolium remotum. Zw. Konudschin und A lt—K ischM : Panicum

29. August. Uebersiedelung nach Pog utken. 80. August. Pogutken,
Koschmin. Zw. Koschmin und G ore : Armeris v ulgaris, Conium maculatum. O st

ufer des Viel le-Sees: B reehyp<>dium pinnatum,
Vic is oassub ics, Cuscute E pithymum.

Am Wiechol —S ee : G eranium dissectum, Polyg matum oihciusl e, E 1wnym 1w v eran

008 118 , Vic
-ia cassub ice, A grimoniu odorata . Im Frauen— S ee : Potemogeton graminee b.

heterophy lls , Myrlophyllum ali ernlflorum. An der Chaussee südlich v on G ora : Cen

tanroe maculoss. Zw. d. Freuen—S ee und B ab idol : Armer ie v ulgmi .e
,
Hydrocotyle v al

garis, Ainge reptmm. N euhof. 1 . S eptb r. Zw. Pogutken und K leschksu : S cebiosa

columhurirt, Arnmria vulgaris. An d. grossen T orfsnmpf südlich v on Jmi sche\x: Juncus
snpinus, Peplis Portula . An den Seen zw. c schkau und Lindenberg : Renunculus
reptans, Myriophyllum alterniflomm, Drosa u longifolia. Im Lang en- See : Myriophyllum
alferniflorum, I soä es lac ustris, B snnnc1flus reptans. Zw. G r. Seml in und Jeseritz:
Vicia cesmb ics . Unt. F . Kühn. 2. September. Zw. Pogutken und G ledau : Pinola.
minor

,
Asperula. odomta . Dec lm’

scher See ; Myriophyllum altemiflomm
,
Drosera long i

folia. Louken - S ee : Drosera longifolia, Myriophyllum alterniflorum. Am G eb rowo

S ee : R anunculus Lingua. G ladau
, G ilnitz. Zw. G ilnitz und Pogutken : G alium
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boreale, R uben B ellu di. 8 . September. Auf dem rechten F ersenfcr zw. Pogutken
und. B e inwaeser : Potamogetonfluiians, Picris hieraeioides, Agrimonia oderate . S chwarz

Von Professor Dr. Prfi orius triflt e in Päckchen mit Pflanzen v on Konitz

zur Vertheilung ein. E s waren

Gentiana cmciaia L . Insel im Müskendorf’ er S ee 24 . 7. 84. N eu filr Konitz.

Gentlena Pneumoaantho L. S andkmg 7. 9. 8 4. Lepidiummderale L. B ahnhof.

18 . 9. 84. N eu für K enite . Berlins sm ile L. 7. 9. 84. Pedicularia 8coptrum
Onmlimnn L. Abrau 2. 8. 84. Pedlcularis silv atlca L. Sandkrug 7. 9. 84.

swertia perennia L. Abran 2. 8 . 84. Toiieldia calyculataWhich. Abrau 22. 7. und

17. 8 . 84. Bymnadenla connpéa R . B r. Abrau 10. 7. 84. Aurimouia odorataMilL
Insel im Müshend0rf

'

el
' S ee 24. 7. 84. Potentilla procumhena Sibth. Sandkrug

7. 9. 84. Stachys annua L . Walkmilhl 18 . 7. 84. origanum v ulgare L . Insel

im Müshendw f er See 24. 7. 84. Epipactis paluetria Cm ts . Abrau 10. 7. 84.

Saxifraga Hircnlus L. Abrau 22. 7. 84 und Walkmfihl 24 . 7. 84. Alclmnilla m ensis

Seop. Weg nach K l. Konitz am Waldrande 22. 6. 84. Ben niq molle L. Zanders

dorf 14. 6. 84. Veronica opoca Fr. Mai und Juni. Veronica polita F r. Mai und
Juni. Pirola chloraniha SW . 22. 6. 84. Ammone patons L. B ergelau 27. 4. 8 1.

Anacone v ernalis L . B ergelau 27. 4. 84. Beiuia Immilia. Ahreu 2. 8 . 84.

m Pu ndo-Cyperus L. Abrau 17. 8 . 84. Molinia coerula. Ahreu 17. 8 . 84.

Aatn galus Cloer L. Abrau 22. 7. 84. Centaurea austriaca Wil ld. Abrau 2. 8. 84.

Sen atula tinctoria L . Abran 2. 8 . 84. Erythraea Oentaurium Pers. Abrau 22. 7.

r0th und weimb lühend. Oaltlia p8llßi l
‘i8 L . Mit Umwandlung v on S tengelb lättem

in B lumea . 29. 4. 84. Narciu us poäticua L. mit Dappelb luthen.

Professor Prütorius fü gt folgende v on Conrad Rosentreter
,
einem Schil ler

v on ihm, bei Dirschau gesammelte Pflanzen bei

Veronica lonnifolia L. 15. 8 . 84. Beoeda luteola L. 25 . 8. 84. Hordeum

uurimm L. 25. 8 . 84. Lactuca wariola L. 25 . 8 . 84. Eryngium planen L.

15 . 8 . 84. Xanthium italicum "or. 25 . 8 . 84. Stachys lanata. 25. 8 . wild

am Weichsel eine Meile oberhalb Dirschau.

Die Herren Apotheker Siemering und Oberlehrer B erent in Tilsit beglüok
wünschen die Versammlung durch Telegramm.

Herr Stud. A l fr ed L em cke erstattet dann

B ericht über die botanische E rforschung der Kreise Danzig
und Neustadt.

Ich hatte v on Herrn Professor Caspary den Auftrag erhalten, eine ergänzende

Untersuchung der Flora der Kr eise Danzig und Neustadt, deren Erforschung Herr
Professor Caspary seit Viel en Jahren

,
Herr Dr. B ethke 1882 und Herr Dr. Ahre

meit im Vorjahre betrieben hatten, zu unternehmen. Ich begab mich deshal b am
8 . Mai 1884 nach Preust und begann v on hier aus meine E xcursionen am 4. Mai.

Zunächst untersuchte ich den südwestl ichen Theil des Kreises Danzig , wo
ich in dem Snakoa in’

er Walde : W emp i losa (erste r S tandort westlich derWeichsel)
Vorfand. Dann suchte ich den zwischen den beiden Weichselmilndungen gel eg enen

se em» der phynt—öh tm. em un uu Jahr g . n m.

3

“



Inndstrich ab und g ing ellmä.lig längs dem Strande nach Norden b is G rossendorf
v or. Von Putzig aus fuhr ich nach B ela hinüber und untersuchte die Halbinsel v on

Dann ging ich in den südlichen Theil des K reises N eustadt, untersuchte

zunächst die Waldungen südl ich v om Rhedathsl und endlich die Umgegend
v on Smasin.

Leider musste ich einer K rankheit wegen meine E xcursionen schon am

22. August einstellen.

In den F orsten des K reises Danzig fand ich. häufiger : Corydnl is cam ,

C . intermedin, Mercurialis perennis‚ Polypodium v ulgare, Lonicera Hy losteum‚ Viola

mirabilis. Scirpus rufus beobachtete ich nur an zwei Stellen, südwestlich v on E rbsen

N idus avis, Monotrope Hypopity s, Ononis repens, Euphorbin. Esula‚ Aiugs pyramidalis.

montanum
,
Digital is amb igna, Cardamine hir

-
sum b . sil v atica„ Amnitum v ariegatum ,

H el ios uniflora, E rica. T etmfix
, Avena cary 0phy llee ‚ Cystopteris fiag ifis, S eitpus

Thalictrum flarum ,
Polystichum montanum

,
Myosotis spersiflora, Circaea lutetisna,

Veronica montana, Lathyrus palmie r‚
Elymus europeeus, S c irpus unig lumis, Carex

dioica und C. pul icarie.

Im B achthal der B ohlschsti fand ich in grosser Menge : S trudh i0p tmü

Ffir die Unterstützung , die ich v on Herrn Oberpräsidenten v on Ernsthannen

halten habe, statte ich hiermit meinen herzl ichen Dank ab .

Die wi chtigsten Ergebnisse der einzelnen Ausflüge sind folgende

tensis Z “
, G . minime V " Z '

. Im Wäldcheu b ei den Drei Sehweinshöpfen : Viola
odorete , Corydalis intermedia (1 Auf dem K irchhof v on B anken: Viscum album

und Populus Tremula , G eg en. minima . 6. 5. 84. Zw. Pranst n ncl Schwintsch
G eg en. prate nsis, Veronica poliia V

‘ Z “
. In der S al au

’

er Forst: Viola Rivinians.

Dorfe G imhkau : Petasites offidnalis. 7. 6. 84. Zw. Prnngschin und B anken

Veronica agrestis, Assrum europaeum, Adam moschatellina, G egen pratensis, Oorydalh
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inierm06la V ’ Z '
,
Equisetum hiemsle. 8. 5 . 84. Im B anksu

'
cr Walde : Cerca:

montana
,
Polystichum cristatum. Am O tt< rmin’

sr S ee : Hiemchlqa austral is Z

N eottia Nidus av is, Asperula oderets
,
Daphne Memmum. Zw. B orgfeld und S t. Al °

breoht: Petasites ofli<zinalis. 9. 5 . 84. Im nördlichen The il des Seskoczin’
er

Waldes : Corydalis informafla (Frucht) und cav a (der. alh . u. 4 Ex . 0 . flor. ruhe ),
Viola mirehilis

,
Paris quadrifol ia ‚ Asperula odorata. Im südlichen Theil des Ses

koczin
’
er Waldes : N eoi:tin Nidus avis, Carex pilosa V ’ Z Mercurialis perenni9,

Polygonatum multiflorum. 10. 5. 84. Reg en. 1 1 . 5 . 84. Zw. Pranst und

Schwintsch : B arb araea v ulgaris, Valerianella olitoris. In den Schluchten der Klsdau
bei G r. K leschkau : Viola mirahilis, Corydalis cav a (c. flor. alb . et ruhr.) V

' Z ‘
, L e«

thraen squamaria V
‘ Z ‘ Daphne Mezm um

, Corydalis intermedia V Z 12.

Im östl ichen T heil des Sobbowitz’
er Waldes : Carex montena. Ufer der Kladau zw.

dem Sobbowitz
’
er Wald undK ladan : Mercurialis perenni8 , Ranonculus caseublcuaV

3 Z”
,

Thal ictrum aqnilegifolium (K nospen), Viola mirabilis V Z ‘
,
Viola R i v ininna

sil v etica
,
Alliaria. officim lis V ‘ Z '

, Aconitum v ariegatum (K raut) V
” Z ‘

. Ueber
Kl edau, S uckczyn, R ussoczyn nach Pranst. 13. 5. 84. ImUhlkau’

er Walde : Pirole.

Dorfe Senslau : Viscum album auf Populus tremula. 14. 5 . 84. R egen. 15. 5. 84.

Ueb ersiedelung nach N eufahrwaseer.

16. 5 . 84. Auf der Westerplatto : Fedia olitoria (V Carat Schre beri‚
Vicia lethyroides V

‘ Z “
. H eide östl ich v on Weichselmflnde : Spergula Morisonii

V' Z°‚ Carex ericetorum. Heubude
,
durch

“

den westl ichen Theil der Münd’
scheu

Forst. Zwischen den Dünen an der B adeanstalt v on Weichselmünde : Hierochloa

borealis V ‘ Z '. 18 . 5. 84. B allastplätze auf dem linken Ufer der Weichsel b ei

N eufahrmwmr : Potentilla cinema, Viola. lathyroidcs V
' Z ‘

. Zw. Neufahrwasser
und E rbsen, im Wfldchsn be i E rbsen : H imnchloa borealis Z°‚ Pimla uniflora V ' Z “

.

Am Strande 80h'plß rufus V 1 Z”
. Auf feuchtem B oden zw. den. Dünen zw. B röson

und G letflmu : Empetmm nigrum. Zw. G letth u und Zoppot: Ornithopus pemusillus

V 8 Z '
,
Vieia lathyroides‚ Viola canine silw tioe . O liv a

’

er Forst, zw. Zoppot und
Josephau : H ierochloa australis

,
Viola R iv iniann silv atica. 19. 5. 84. Zw. B rösen

und O liv e : Vicia lathyroides, Carex Schreberi. Auf dem Karlsberg bei O li v e :

Carex montana. O liv a
’

er Forst zw. O liv e und S chmierau : Pulsetilla vernalis,

nemorosa (e. il . Hierochla australis. Zw. G renzlau und Zoppot: Aqui
leg ia vulgaris, Pulmonaria oflicinal is

,
Actaea spioate, Thalictrum aquih gifolium.

21 . 5. 84. Auf der Westerplatte : G eranium molle. Westlich v on der Möwens<:hanze

bei Weichsehnünde, am B innensee : Scirpus fufuo V 1 Z ‘
. S üdl ich v on der Möwen

schanze : Euphorbia Esula . Heide zw. Weichselmünde und der Münd’

schen Forst
Vicia Mhyroides, Carex Schreberi. Am Weichselufer zw. der Mündung und Sand

bude : Valerianel la olitoria, Carex riparin.

22. 5 . 84. Uebersiedelung nach Olive . 23 . 5. 84. O liv a
‘

er Forst zw.

R enneberg und S trauchmühle : Hierochloe austral is, Lathraea squamaria V
” Z ‘

, Poly

gonatum anceps. Zw. S trauchmühle und Wittstoek : Lycopodium Selago. Usher U.
-F .

S chäferei naeh O liv e . 24. 5. 84. Am G lettkau - Fliess zw. O liv e und G lettlmu :

83
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garis (V Myosotis versicolor‚ Av ena praecox. Zw. Saspe und Su pe
’
r See : B »

nunculus Lingua, Vieia lathymidos, Polyuele m tr! V ‘ Z'. Am Sa8pe
’
r S ee : H ie

rochloe borealis. Zw. Saspe
’
r S ee und N enfahrwasaer : Carex Schreberi. 25 . 5. 84.

sü dlich v om B eepe
’

r See : M anwge®mo da m V ' Z ‘
. 26. 5. 84. Feiertag .

27. 5. 84. Wiesen zw. G lettkau und Zoppot: Pinguicula v ulgaris Z
‘
. Auf den

28 . 5. 84. Ueb ersiedelung nach Neufahrwasser. 29. 5 . 84. Hagel und

R egen. Nachmittag auf der Westerplstte : Asperugo procumbens, Bunias ortentalia
5. 84. Westetplatte : Beseda lutea. Am B innen-S ee : Scirpus rufus. An der

M6wenschenze : Triglochin maritime. In der Münd’
schen Forst: Pirola unifiora.

G r. E nid-Sec . Zw. Heubude undWeichselmtinde : Carex riparia, Hieroch1m. borealis.

81 . 5 . 84. Wiesen nordöstlich v on Weichse lmflnde : Empetrum nigrum. In der

Münd'schen Forst: Querous sesailiflora
, Spergula Morisonii, Asperugo procumbens.

Seestrand nördlich der Hund
’
schen Forst b is zum Weichseldurohb ruch v on 1840

Orchis inoarnata , Thah
'

0ünm squileg ifolium, Equisetum hiemale. Stid der Mundl

schen Forst zw. dem Durchbruch der Weichsel bei N eulhhr und. Heubude : 0arcx

b rennerei : Monotropa. Hypopitys, H ia ochloa austral is, Polygonatum anwps, Actaea

anceps, V
‘ 6. 6. 84. Zw. G lettkau und Zoppot: Potenülla opeoa, B eh;ychium

Lunaria Z “
, B . mairioarlifolium V ' Z”

, Pinguicula v ulgaris V
' Z'. 7. 6. 84.

tilla opaoa. Zw. T aub enwaeser und Zoppot: Actaea spicata. 8 . 6. 84. Zw.

und Twhenwasser , O liv a’
er Forst: Neottia Nidus av is

,
Polygonatum anceps,

H ierochloa austral is, Viola canina sil v atica.

'l ‘eubenwasser. Zw. Josephau (Josefis

Asperugo procumbens , F reg erin elatior V ‘ Actaea spicata ,
Polygonatum

multiflorum ; auf den S trandtriftcn zw. Koliebken und Zoppot : Val erianella olitoria,

Euphorbia Esula, Triglochin maritime . 10. 6 . 84. Zw. O liv e und Schwaben

thal : H ordwm murinmn, Orchis inmrnata
, Valerieuclla olitoria ; nordwestlich v on

Ernsthof: Viscum album auf Tilia ulmifol ia ; zw . S chwebenthal und F r mdenthel :

Lathraea squamarie V
° Z“

, Orchis latifolia ; zw. F
'
rendcnthal und G luckau : Orchis

incarnata, Potentilla epson ; K okosehh en und Hmh-K elpin. In den Schluchten am

S triess-B ache zw. Kl . Kolpin und Matemb lewo: Viola mirabilis (Frucht) V
‘ Z ',

Acoa v ariegatum (Laub), Hi erochloa australis
, Neottia Nidus av is, Saniculs. euro

«

pass. Ueber B rentau und 8 ilberhamrner nach O liv e. 1 1 . 6. 8 4. Regen .
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compressas ; im Kielau—B nmh : Eriophorum laiifolium ; Kielauer
' Forst

,
R e v ier Eich

berg : Epipactis latifolia (Leah), Pirola chlomuths und umbellafia, Monob ops Hypo

pitys hirsute, Erv um cassub icum,
Carex remote ; Demb0gorsz Eichberg . Im K ielau

B ruch zw. Eichberg und Zieseuu : Carex dioica V*Z', Orchis incarnete , Carox puli
car

-l: V 3 Z° Pinguioule v ulgaris (Frucht) Z
”
.

28 . 6. 84. Uebersiedeluug nach Dembogorez. 29. 6. 84. Pogorsz. Zw.

Oxhöft und
‚
Neu—O b lnsz: Avena. praeoox, Ononis repens. 30. 6. 84. Reg en.

1 . 7. 84. Auf S trandhüg el südöstl ich v on O xhöfl: Mun ub ium vulgare. Nachmittag
B ogen. 2. 7. 84. Zw. Demb 0g0rsz und Amflieufeldo: Erica Tetralix V ‘ Z ’

,
Myosotis

v ersicolor ; in der B ab idole oder H exenmhluehh, am S truude zw. Amal ieufd de 11. N eu

O hlusz: B lechnumSpicant Z
“
,
Pirolu umb eHata ,Culamzigmstisßsil v atics. A uf S trandhfigeln

zw. dem Hex engrund und Ostrow Grmnd : Actaea spicata, Viola mimbilis (Laub),
Listen ov atn. Nachmittag im K ielun o B ruch

,
zw. Casimir und Vorwerk zu Dem

bogorsz: Orchis latifolia , Carex pulicaria V ‘ Z “
, 0. dioica, Av ena oaryophy lles

“

und

pmecox . 3. 7. 84. Zw. Demhogcrsz und Amnlieufelde : Amann. caryophyüse ; zw.

Amalienfelde und Mechlinkeu ,
anf bewaldeten S lmudhügeln : Viola mirabil is , A v eua

caryophy lleu ,
R ibes alpinum ,

L isten ov ets , T rifolium alpestre ; zw. Mechlinken und

R ewu : Hippuris v ulgaris, Trig lochin maritime. Im B rück
‘

schen Moor zw. R ewe und

Casimir : Juncus bel izicus, B utomus umbellatus, Hippuris vulgaris , O rchis incarnate,

ov ets V ‘ Z “
, Carex dioica V

“ Z ‘
, Carex puliw is V*Z “

; über Casimir, R ahmel nach
Dembogorsz : Pinguimle v ulgaris‚ Avena. praecox und oary 0phy llea. 4. und 5 . 8 . 84

R egen. 6. 8 . 84. Zw. Piem oschin und B rüek : Hypericum monflmum; in B ruck :

Saponeria oflioinuliß; zw. B rück und dem S trömming
- F l icm t Hippuris v ulgaris,

Scirpus compresms, Trig lochin maritime ; zw. S trömming —Fliess und E ichberg : m
pulicaria V2 Z ‘

,
0. dioica. 7. 7. 84. Zw. Pogcrsz und K ilsu : Av ena. prwoox.

9. 7. 84. Uebersiedelung nach Putzig . 10. 7. 84. Ueberfahrt nach B e la

mit Dampfer Putzig . 1 1 . 7. 84. Wald nördlich v on. B eis : Empet.rum nigrum V
°Z '

,

Erica Tetralix V 3 23, Listera cordaia V ‘ Z ‘

, Avena praecox ; imDorfe H ole : H ordmm
murinum. 12. 7. 84. Zw. H als und. dem H ela

’
er Leuchbthurm : Elymus areunrius,

H ierac ium umbe llstum fr. ünsriifolium , E mpeü um nigrum V
‘ Z “

,
Juncus bal ticus,

Erica. T etmlix V” Z', A v eua praecox. Zw. H ela
’
er und H eisternest’

ar L euchtthurm
,

auf den Dünen am äussern Seestrsnde : PiwmmaritimumV 'Z ’
, L inuris. odomV

°Z ‘

Erica Tetrallx V ' Z “
, Juncus squarrosus , Eriophorum latifolium ,

Orchis maculate,
Listen cordata; zw. den Dünen des Nondufers : Lycopodium inundaium; im Walde :

E rica T eizulix , Empetrum nigrmn, Goodym ropens, G lanz maritime . 13. 7. 84.

T etrufix, Carex filiformis, Hydrocotyle vulgaris, G oodyera mpeus, L insria odora ; zw.

H eisiemest
’
er L euchtthurm und. Danzig ’

er Heisternest: G lanz maritime, Av ena praeoox,
Erica Tetralix ‚ Hydrocoty le v ulgaris ; zw. Dunzig

’
er und Putzig

’
er H eistmnost : T ri

glochin maritime . 15. 7. 84. Zw. Putzig
’

er Heisternest; und Kussfeld : Cakile
maritime , H ippmis vulgaris , Almeria vulgaris , Tfig loehin maritime , Er_ythraea linu

riifolia V' Z'
, Montego maritime V' Z”

, L athyms paluste r V
‘ Z ‘

,
S c irpus Tuber
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nmmontani, Hydrocotyle vulgaris , Pirola nniflora
,
P . nmb ellete. und P. ohlomu£he

,

Lioiera cordata V ‘ Z”
,
L. ov atn V ’ Z ‘

, Agrostis odninn, G leux maritime , Selb : pen

tandre ; zw. Kussfeld und O eynovm : Pisum maritim11m , Linerie odore
, Ammophila

be ltice V ' Z“
,
Sporgularia calina V 3 Z“ G lare: maritime, Junous balticus, Plentego

meritimta. 16. 7. Ruhetag . 17. 7. 84. Zw. Putzig und Döhling
’
s Ziegelei :

Phleum pratonse b. nodosum ,
Calamegmstis arundinecea , C. lencoolate , G eminimn

wolle , Aquil egia. v ulgaris ; zw. DöMing
’

s. Ziegelei und B londzikau : Avena praecox,

pmtenee . 18 . 7. 84. Zw. B londzikeu und Sellisim u : Erica T etralix V ' Z i
, 80irpm

caespitosus V
I Z“

,
S . wmpressus ; am G isdepke o B ech zw. Schmollin und 091amin :

Lysimachia nemorum V I Z ”
, Scrophularia al ete

, Lappa nemorosa V
I Z ‘

; zw. O slamin

und R utzeu : Silene nuk ms, Equisetum hiemele , Thalictrum fimmm V I Z”
, Ruhm

Bellardi V ' Z “
,
Hippophae rhamnoides

,
Av ena praecox ; zw. K atzen und Putzig :

Hyperi montanum. 19. 7. 84. Zw.Putzig und G elben: Alopecurus geniculetus ;
an den kleinen Tümpeln westlich v om Putzig -P010heu

’

er Wege : Triodia. decumbens,
A rena prseoox ,

Scirpus uniglumis V° Z ‘
,
Erica T etrallx V 3 Z ”

,
Phl eum pratense

b. bulbosum ; zw. Kl . S chlatnm und Reken : O rnithopus perpusil lns; zw. Rhede und

R eken , in der Derslub
'

er Forst, Re vier Reken : Pnlmonarie obscnre, Molica uni

flora V ' Z*, 0robus niger, Monohrops Hypopitys b. hirsutn, Mercufie.lis perennis,
Sanicula europaea , N eottia Nidus av is , Braclrypodium silv aticum, Epipactis laüfolia.

(Laub), Trifolium alpestre‚ Rubua Bellardi, Hypericum montanum, Actaea. spicate ; zw.

m ensis, Phl eum pratense b . bulbosus ; in S chmollin : Verbene ofiicinelis; zw. Schmollin
und Putzig : Al ehemille arv ensis , Hypericum humifusum. 20. 7. 84. R egen.

21 . 7. Vormi ttags zw. Putzig und Zrade : Sparganium sim;alex, R enuneulus

Lingue , Epipactis pe lust-ris V
8 Z ’

, Dianthus superbus V
’ Z ‘

. Nachmi ttags Ueber
siexielung nach Rhede. 22. 7. 84. Anhel te nder Regen. 28 . 7. 84. Zw. R hede

und Neustadt: Chenopodium B onus Hmricus ; auf dem G ernierberg bei Neustadt:
Actaea spicate , Braclrypodinm sflv aticum‚ Carex sil v etica , C. remote

, Lysimachia ne

morum, Veronica montana V
’ Z° Einbau BeHerdi, Circaea lutetiana V 8 Z “

, Helios

uniflora V 3 Z”
, Calemeg rostis arundineoee, Em m ensm b icum. Auf den Codronwieseu

zw. der Schlossmfihle und der Ziegelei : Polemonium cosrrflomn V ' Z “
; Neustädt

’
er

Forst, zw. Ziegelei und Neustadt, östlich v om Codmnthttl : 0 mhus nige r, Daphne
Mezereum , Festuca siiv a1ica V ’ Z ”

, N eottia. Nidus av is
, Cerex remote , C. sil v eüon,

Ruhm Bollardi V I Z ‘
, Pirola umbellete , Monotropa. Hypopity s hirsute ; zw. Cedron

mühle und U.
-»F . O ttiliensruh : Circaea alpine , Lysimachia nemomm

, Bieclmum
Spicant V

8 Z i . 24. 7. 84. In einer S chlucht der G newan
’
er Forst

, gegenüber dem
B ahnhof v on Rhede : Lappa nemorooa 1 E xpl. ; in der G newen

’

er Forst zw. Rhede

und Mehlken : Em un cassub ioum, Monotrope Hypopitys, Goodyera repeoa V
‘ Z ‘

,

Melica uniflora V “ Z ‘
, Rubus Bel lardi, Veronica scutellata vor. parmuiaria, Crepis v irens ;

längs östl. Cedron-Quellfluss zw. Mehlken und Neustädt’er Ziegelei : Hydrocotyle v ol

geris, L iste re ov eie
,
Lysimachia nemorum

,
Thalictrummuilegifolium, 0rchismeculate,

Mercurialis perennis ‚ Hypericuxu montanum, R uhus B ellardi. Denn Regen , der auch

am 25. 7. 84 mhielt. 26. 7. 84. Zw. Rhede und Neustadt: Alchemille arvensis
,

Hypericum montmmm ; in der G nownu -N eustiidt
’
er Forst: R ubus B ella1*di

,
Achillee



Ptarmica , Em m cessub icum, Av ene cary 0phy llee , MonotrOpa Hypopity s, Orchis
meoulete , Violamireb ilis, Mermriel isperennis, Pirele chlorantha, Lysimachia nemorum,

L isten ov ets , Cardeminohinuia b. eilv atica V
’ Z°, 0ircaea alpine V

” Z ‘
, Lathyrus

silvester , Brechypodium eilv eticunn, Lycopodium Selago, B lechnumSpicant V
’ Z ‘

Wal d südl . v on N eustadt: Aspidium cristatum
, Ruhm Bollardi, BlodmumSpicantV

il Z ‘
,

Cystopteris fragilis ; aufden Codm wiesemzw.Neustadt und. dmZioge lei : Orchismecul etn,
RUIHIO Sprengel“V Z “

,Melandrium rubrum ; auf demK ellerberg be i N eustadt: B lochnum
SpicantV

‘ Z”
,
AspidiummontanumV

'Z”
; S ehmecheu

,
Pelzeu. 27. 7. 84. Zw. Rhede und

S bichsu : Clinopodium v ulgsm, Ruhm Bd !ardi‚ Monotrope Hypopitys, l
’ irola secunde ; zw.

S b ichnu und Neuhof: Achillee Ptn mica ; zw. Neuhof und. B ieschkowitz : Andromeda

poliifblia ; zw. B ieschkowitz und B orrewo: Anthericum ra.mosum V” Z ’
; am B orrowo

S ee : Junoue filiformis, Bub"! 80Mardi‚ B lechmnn Spicant V
il Z ‘

, Hydrocotyle v ulgaris ;
zw. B orrewo und Wispau : Anther icum ramosum ; zw. G neweu und R hede : Ruhm

B ellenl i V 3 Z ‘
,
Pirole aniflore V I Z ’

. 80. 7. 84. Zw. R hede und Pelzeu
, am

N ordrende der G newea
’
er Forst: Pirole seenndzt

, Goodyera repens, F estnce g igentee ‚

Cardamine hinuta b. s üv atica , Bromus m er , Brachypodium silv aticum V ” Z “
, R ubus

B allerdi, Circaea lutetiana , Mercurieli3 perennis , in einer S chl acht südöstlich v on

Pelzau : Bardamine hinute b. silv atica V ‘ Z “
, Lysimachia nemorum , Orchis meculeta ;

Av ene praecox. 81 . 7. 84. Zw. Pu tzig und Schwarzen : Scirpus uniglumia V
’ Z ',

Trig lochin maritime , T halictr um fle v um (L eah ) , Saergutaria saline V 3 Z ‘
, £rythraea

llnariifoiia V
_

' Z ‘
; in G räben an der Mündung derPlutaitz: Neaturtiumofficinaie V

‘ Z “
;

S trendwiesen zw. der Plataitz —Mündung und Schwarzen : A lop0mms geniculatus, T ri.

folium frag iferum V ' Z ‘
; zw. Schwarzen und G rossendorf auf S trandwieeen: L i

gueixum v algan
-3
, Plantago maritime V

‘ Z “
, Sporetflaria online V

‘ Z ‘
, Avene praecox,

Rediola l ineidoe V ‘ Z “
, Hippuris vulgaris, Erythn ea linariifolia V

’ Z', G eranium

palastre ; in S trandgrühsn südöstl ich v on G roseendorf : Potamogeton irichoidoa, My rio

phy llum v ed ioi]l etum‚ Utricularia v ulgaris, lun0us obiuaiflorua V
‘ Z '. Vom 1 . 8 . 84

b is 9. 8. 84 musste ich einer heftigen Erkältung wegen meine E xcursionen einste llen.

Am 10. 8 . 84 siedelte ich nach Smasin über. 1 1 . 8. 84. Am G oeem tin—B nch

zw. Smasin und Abbau Melwin : Aconitum v ariegatum V
” Z ’

,
G eranium pelasi:re ,

Festuca gigentea V
' Z*, Viola mireb il is (Laub), Polygonatum uneeps,

‘

Mercm'ielis

perennis V
“ Z “

, a nymus europaea , Digitalie amhiuua V
2 Z ‘

, B romus asper V
I Z”

,

Thalictrum aquüeg ifolium V
“ Z* L ympcdium S elego V

' Z* Aiuge pyramidalis,

Oardamlno bil '8tlf8 b. silvatica V ‘ Z “
,
Lysimachia. nemorum V ' Z ’

, A chill em.Piarmicn ;
am G ossentinbach zw. Abbau Mellwin und Mühle B erlomiu : Scirpus sü v etieas

,

Circeee alpine V
“ Z ’

, Lysimachia nemorum V*Z ‘
,
S tr im'

op fe r is ye rma nica V
'Z ‘

,

Brachypodium B ilv atictlm V " Z '
,
A r ena. oeryophy ll ee V

“ Z ’
zw. B erlomin

’

er Mühl e
und B arlomin: Achill es. Ptarmi ca ; zw. B erlomin und Wischetzin im B erlomin

'

er

Walde : Carex remote , Mollnis, coerulea b. arundineoea , Monotrope Hypopitys ; zw.

Wischetzin und Smasin, am Hohlwege im Smasin
’

er Walde : Digitalis ambigua V
’ Z ”

.

12. 8 . 84. R egen. 18 . 8 . 84. B ruch im S üdosten v on Smasin : Empetrum
nigrum,

Selb : pentendm, Cerca: g leuca, S cirpuscacsoitosus V
° Z ‘

; B ruch östlich v om

v origen : Scirpus cacsllltocus V
‘ Z”

, Empetrum nigmm, G eranium pelustre ; im

Wäldchen nordwestlich v on Smesin : Digitalis ambigue V
‘ Z ”

,
Carex sil v etioa V ’ Z*;

Aconltum v ariogatum V
I Z '

, Brcmus asper, Festuca gigante 8 , Asarum europeeum
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Nordwestufer des Wiechetzin’
er Sees am Wege zw. Smasin und Wischefzin

E r ica W ü : V ' Z ’
. 14. 8 . 84. Zw. Smasin und G rünberg : Achillea

Ptarmica ; zw. G rünberg und Pretoschin : Ruhm Bollardi; über G lashütte nach

Neuhof; im Walde v on Dennemörse : Scirpue M pitoous. 15. 8 . 84. Am

G ossentin -B aoh zw. Snmein und Zemblan’
er Mühle : G emninm palnstre ‚ Pnlmonaria

offioinalis V ' Z “
, Ceataum austrinwa V ’ Z”

,
M ygona tum w rtioiü atum V ‘ Z ’

,

Merenrialie perennis V
‘ Z ‘

, Calnmagmetie lanceolata V ' Z', Serophnlaria alata ; in

T orfgr55en : Myriophy llnxn spicatum, Molinia coerulea b. amndinaoea ; Selix pentendm ;
zw. Zemblan’

ewMühl e und Lewinko: Achill e«Ptarmim ; im und am L ewinko- S w

I yriophyllumalternlflorum (e inen G ürte l um den S ee bil dend), Elatine Hydropiper V
*Z”

;

im und amMH090heW0-S eß: Myrlophyllum alterniflorum, Cham aapera V,
‘ Z “

(in 1 ‘/s -2
'

tiefem Wasser) , B ntomns umbel latus ; am bewaldeten ostufer des Miloschewo-»S %t
R ibea alpinum ,

R nbnß B allardi ; über L ev v inko, PO l Z
,
Idasrnh nach Smasin.

17. 8 . 84. Zw. Smasin und Zemblan: G eranium palnétre , Mentha sil v esfizris V
‘ Zz;

zw. Zemblau und B endnrg an: Lycopodium inundatum. 18 . 8 . 84. Zw. Smasin nnd

G rüneberg : Hypericum humifusum ; G rüneberg , Preto@ohin , S oppioßehh , B inla ;

kl. Mmrfi ese südwestlich v on. B iala : Juncus filiformia ; am T enf
'

el& 8 ee im Walde

zw. B iela n. U.
—F . Pentkowitz : Veronica wutellata v ar. parnwlaria, Avena pmeoox,

Hydmcoty le vulgaris ; E lm mmmm tm e V ‘ Z “
, Monotropa Hypopitys ; in

den Schluchten am westh Quellfll esa des Codronbechee: Mercurialis pemnnix. Ciroaea

alpina, Lysimachia nemorum
,
L yeopodinm S eh go, B lochnum Spin at V

I Z “
, Cardmnlne

hil'fllh b. fllvatica V ‘ Z ’
; zw. der Neustadt’er Zieg elei und der G eh en-Mühle in den

bewaldeten Schluchten des rechten Cedron — Ufere: B lechnum Spicant V
“ Z ‘

,
Circaea

lutetiana
, Feetuoa allv attoa V ‘ Z ’

, Bromus asper, Merenrialis perennis, Rubue Ballardi,
£lymua enropaeua V

‘ Z '
, Melica unlflora Z*; auf den Cedron-Wiesen: Polem lum

coeruleum; W . der Cedron-Mühle und dem Kellerberg : Blechnum Spicant, Aspldium
montanum V ’ Z '; über Soppieschin ,

Pret0emhin
,
G rüneberg nach Smasin. 19. 8 .

R uhetag . 20. 8 . Zw. 8masin nnd Lebno: Salix pentandra, Hypericum tetrap&arum,

orchis mannlata , Eriophorum latifd inm
,
Platanthera bifol ia.. 21 . 8 . Zw. Lebno

und S chönwald9rhütte : O mith0pns perpusilhm,
Al chemil la. arvensis , Astor longifolius

(verwildert), Vaccinium ul ig inosum ; an einem T orfsee : E mpetm 111 nig rmn ; an einem

Waldsums Pepl is Porhda , Veronica scute llata
'

v ar. parrnnlnrin; in T orfbrüchen zw.

S chönwal derhüfi;0 und S te inkmg
’
er S ee : Scirpue caespitoeus V

*Z ‘
, A chilleaPta1m ica,

Rhynchß pora al ba V
”Z ”

; im 11 . am Ste inh ng
’
er S ee : Isoetes lacustr is fr . falcatn, Awna

prae cox. 22. 8 . 84. Zw. Smee in nnd Carolincmhof: Empe trum nigrnm,
Hype ricum

humifusmn , Achill ea. Ptarxm
'

ca ; im Walde westl ich v on Smaein : Paris quarh
‘ if

‘

olins,

Feetuca silv atica V ‘ Z”
,
T halicü um equileg ifolium , Digitalis ambigua , N eo£hie Nidus

av is ; am kl. Waldsee im Smasin
’
er Wahl : m filiformis V ' Z*; zw. Carolinenhof

und S trepech : Hypericuxnhumifiwnm, Carlina v ulgads, Molinia coemlea b. ernndinama
,

E rvmn casenb icnm
,
0rehis macnh ta , Achillea Ptermica , B idens cernnns b. minimns ;

im und am S ee v on S trepech : Elatine Hydnophnr V
' Z', Peplis Portula, 'yri0phyllmn

alternlflorum; Pob loz ; in einem T orfsee amWege zw. S trepe<zh undPob loz : Vweinunm

ulig inosum ; am Zemb lan
’
er Mühl ente ich: Potamogeton crispa , Polemonlum coeruleum

E s wird um 12 Uhr eine F rühstü ckspanse v on Stunde gemacht..
8ehrifien der phym-ökm G a ell: ehnft. Jahrg . XXVI. 4
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1883 waren in Mar ienn die Herren Prof. Lentz und Apotheker R ichart
zu Prüfern der E lis e erwählt. Da Herr Eichert verreist war und Herr Professor

Spitgflti£ , den der Vorsitzende fiir Herrn Eicher! einzutreten anfl
'

orderte
, sieh verhindert

Kasse. Ihr B ericht wird Vorlesen. Die Einnahme betrug 1884 Mk , die

Ausgabe Mk .
, mithin B estand Mk. 1000 Mk. wurden kapitalisirt und

es sind 1 1725 Mk. K apital vorhanden. Auf dieeen B ericht hin wird die Kassen

fi
’

lhrung v on der Versammlung für richtig erklärt. Zn Prüfern der K asse fm 1885

werden die Herren Prof. Dr . S pirg atis und. Apotheker M i e l e n tz erwählt.

Pr. Starg ardt wird als Versammlungsort für 1885 ansersehen , wo Herr Apotheker
S iewert die G emhfifisfiihrung übernehmenwill . DerVorstand wird durch Acd amation
v on Neuem erwählt und beschlossen

,
die mnthmasslich für 1885 zur Verfügung

Demut und Danzig zu v erwenden.

Dr. H e idenr e ich -Tilsit bringt: Struthiopteris germsnica v on Friedrichs

gnade an der E quitte . Denn Juncus bel ticns und T ragopogon heterospermus v on

den Dünen westl ich v on der Stadt Tilsit, auf denen Dr. Heidenreich jetzt auch S al ix

denPuszinen ‚ Commlophium Fischeri v omMemelufer b ei Tilsit, Laserpitiumpmtenimxm

aus Polen v om waldigen Memoiufar b ei Kowno, Alnus pubeecens T ausch, B annneulns

S eydler ein.

Stud. Emil K noblau ch erstattet dann seinen

B ericht üb er die botanische E rforschung des K reises Memo].

Die Untersuchung des Kreises Memel v on Se iten des preussisch - botanischen
Vereins wurde 1884 v on Herrn Professor Caspary mir übertrag en. S ie dauerte v om

7. Mai b is 12. S eptember, während welcher Zeit ich den Kreis zweimal bereiste
Der Kreis Memel ist waldarm; die meist priv aten Wälder des nördlichen T heile sind

(mit Ann ahme der ang epflanzten Memel
’

er „Plantagen
“

) Laubwälder ; die des süd

l ichen Theile werden v on der hönig l . Klwschen
’
er Forst gebildet. Die Hauptbäume

des nördlichen Theile sind B etuls vormoose. und pubescens, daneben findet man Sor

b us aucuparia, Populus tremule, Quercus pedunculste , Alnns glutinosa und incens,
Fraxinus exce lsior

,
T ilia ulmifolia, Prunus Padus, Juniperus communis, Rhamnus Fran

Vestris und Pioes. excehas als Hanptwaldbäume auf ; die der K looschen
’
er Forst

sind Pinns sil v estris, Pioee excelss
,
B etula pnbesmns und v errucosa, ferner Populus

Ab us glutinosa. Eine interessante Ausbeute lieferten die F lussthäl er der Dange,
S ehmelfie lle, Minge, Wowircze ; v on B achthiilern ist bes onders das der E kit'oe zu em

wähnen. Von meinen Funden sind neu fiir Ostpreussen Car at p ul icar ie, V
’ Z2
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gd 4m w l ioübü a Wolfy . fand ich den 2. Standort für Ostpreussen und Deutschland.

B emerkenswerth ist die Verbreitung folgender Pflanzen im K reise : der seit

K ennenberg im K reise nicht gefundenen S ed ar ia ow ruloa (40 Standorte ; südlich
v on der hänge noch nicht beobachtet) , ferner der H nmdould v ulgafls (75 Stand
orte , nm entlich im L ölmrten ’

er
,
Dt. Crottingen

’

er und B augskomllen
’
er G eb iet) Prä

m ul a far i1wea (85)
Von seltneren Pflanzen fand ich : L ympocl inm inundatnm (2: Prüknls, Zen»

kuhnen), L. S elngo, Polygonatum vertic illatum (6 : B eb ruhne, E kitte , Miszeilren, L Ö
barten

,
Minge), Eriophorum latifolium (l l ), Equisetum m ense b. boreale R uprecht

E . hiemale Linna.ea. borealis B annnculus fluitens (Minge, Aglohne),
Carex puliearis C. fulve G ood. C. fineca

,
Ophioglossum v ulgatum T ri

folium spadioeum Mh rosiy lis monophylla G entiana Pneumomnthe nur

im nördlichen Theile der Kreises beobachtete ich : Alyssum montanuxn (l ), Arab ia
G erardi F estme amndinacee Coralliorrhiza innete (l ), Triticum iunceum

T. acutum (l ), Leppa nemorosa (l ), B raohypodium sil v aticum Centauree austriaca (l ),
Pedioularis Sceptrum Carolinum (l ) ; im südlichen Theile : Myrica G ale G ladiolus

imhrieutus S teuerie F riemene, L isten eordata Liparis Loeselii Droseru

engl ice Carex limose (l ), Cyperus fuscus (l ).

km Nm m d Epipactis paluatris, und l lm atylismonophylla (zum 1 . Male im Kreise .)
Anderweitig häufig e Pflanzen sind im Kre ise Memo] selten

,
wovon ich her

v orhebe : A speruls odorats. (l ), Circaea alpine. Cure ! Pseudov perus M8 1 »

laehium aqueticuxn (Minge, Wewireze, Olisse.)
N ur in und bei der Stadt Memel sah ich : Chenopodium Vul v sria, Onopordon

Acanthium
,
E pipaotis ruhiginom (l ), Ononis mpens , Aste r T ripolium (Nordermole),

Centanrea panioulata , Hippopheö rhamnoides, Silene tertm
' ica (Sandkrug , dase lbst auch

S . parv iflc ra fast ausschl iesslich bei Menze l : Echium vulgare, nur b ei der

Stadt Memel und in Schwarzort: Lepidium mderale. Memel
'

er B allastpflanzen sind :

Dil s tenuifolia
,
D. mwalie

,
Sisymbrium Sinapistrum, Cerduus nutans, Reseds.

lutea, R Luteola ; jedenfalls eingeschleppt sind G ypsophila paniculste (am. Sandkmge ,
in der Plantege am L euchtthurm, b is zur hell. Mütze, se lbst noch b ei Immwsatt) und
E laeegnus argentea Pureh.

Hönfigere Pflanzen sind : G uru caepitoee (verbreitet im Crottingeu
’

er G e

biet E lscholzie Petrini (10),Amhsngelice oflicinslis (14: Dengo, Mingo, S chmel

te lle, Kanal , Wewireze), Cichorium Intybus (16, dav on 10 im Memel
’
ef G ebiet), B er

teroe incena (17, 13 bei Memo], 4 be i Prökuls), Leppa minor Campanule pa
tule (23 , im Aszpurwen

'

er G ebiet), Ase rnm europaeum (25, 1 7 im B angek0rallm
'

er,

6 im Crottingen
’
er G ebiet) , Sc irpus sil v eticus Carex flsv u v ulg . (28 ) und

b. Qaderi H elios nutans Radiols linoides A chyr0phorus mzwuletus

(88, namentlich im südl. Theil), Ledum palustre (BB , bee. im Ampurwen
’

er, Prö

kuls
’

er undMisze ilmn'er G ebiet), Arutostsphy lus Uv e ursi (84 im südl. The il), Juncus

E ingehlammer£6 Zahlen hinter Pflanzennamen geben die ungefähre Zah l der beobach teten
S tandorte un.

Diese G eb iete sind die G eb iete der E xcun ionen v on den einzelnen Wohnorten aus.

4t



squarrosue (89, b ee. im Asspursvsn
’
er

,
Prökuls

’
er

,
Miszeiken’

er
,
L öberten’

er G ebiet),
Ranuncuhm polyunthemue (89, bee. im Aszpurwen

’
er
,
L öberten’

er
,
Prölmls

'

er G ebiet),

sera rotundifolia Potentilla einem (48 , nsmentl. im nördl. Theil im G ebiete der

alpinus Paris qusdrifolis (öl , namentl . im Crottingsn
’
er und B augekurall en

’

n

(82, b ee . im südl. Theil), G m phnlium silv etiotnn A lmtorolophns minor An

chuss officinsl is B ohne m as N ardue stricts Plnouicuh Winn ie
Myoeofis caespitose Salix liv ida (88 , b ee. im B sugskorullsn

’
sr, L öbarten

’
er und

Misze iken’
er G ebiet), Primula fminosa
Allen Herren, die mich bei meiner Untersuehung freundlichst rmterstutzt

und G rünheide
,
R uppel

- G r. T suerieuken
,
C. O gilv in

- As2purv en, Scheu-L öberten,
Schulz-S zemen

,
v . Schulze-Zenkuhnen

,
v . Sot e-Miszeikeu, Sperber-Prökuls, Herrn

Pfarrer Jussas-Dt. Crottingen und Herrn Hauptlehrer K remp—Memsl .
Hiernach gebe ich die hauptsächlichsn Ergebnisse der einzelnen nach der

G ensraletshskarte angestellten Exoursionen. 7. 5. 84. E inreise nach Mans] ,
ich b is zum 14. 5. blieb. 8 . 5 . 84. G r. T suerlsuken, Pum allehsch. 9. 5 . 84.

Regen. 10. 5. 84. In S eebad Försterei : Arab is arenoss, Viola lathyroldos V
‘ Z°;

zw. F örd erei und holländ. Mütze : Chlll lßphllfl ul lata V ‘ Z ’
, Polypodium v ulnare.

Mellneragg en (ksnfin. Plantage), L euchtthunn ,
B ommelsv itte. 1 1 . 5 . 84. B uehtlm.l

südl . v on Kl . T auerlauken : Viola Iathyroidos. R ingel : Elodea. oenadsneie V “ Z ”
.

O estl ich v on G r . T auerlauken : Viola odorate. G rünthel : Petasites
_
tomentosus , B ar

b areee arouets. 12. 5 . 84. Carlshe rg , G r. S earde
,
S chmd z. 18 . 5. 84. B ach

zw. Zenkuhnen und T haleiken - Jakob : Elodee cansdensie ; zw. B uddelkehmon und

Carlsberg : Equisetum m ouse l) . boreal e .

15. 5 . 84. Umzug nach Dt. Crottingen, unterwegs an der Chaussee gefunden

S eeleria coerulee sü dlich v on G r. T euerlanken V ‘ Z”
; ferner zw. G r. T auerlsuken

und Paul-Narmund kurz v or Ki lometerste in V ‘ Z ‘
und W . und

'

V2 Z° zw. Psul — Nsrmund und Dt. Crotting en
'

V‘ -2 Z”
,

2. B . v or

und. 15. 5. 84. Zw. Dt. Crottingen undDmge: Sedoria com ics V ‘ Z ’
,

P01y9ala amara; zw. S teuszen und Dt. Crottingen: Seeleris. ooerulee V
‘ Z ‘

v or

16. 5 . 84. Linkee Deugeui
‘

er zw. Dt. Crottingen und Deutzin - N iklsu : S esleris.

coerulea, Corydalis intermedia (V Z° gegenüber Dt. Crottingen). Zw. Dt. Crottingen

und G ut Crottingen : S esleris coerulea V ' Z ‘
zw. G ut Crotfingsu und B ejohr

G örge : S esleria coerulee. V ' Z' Elodee. canedensis. 17. 5. 84. Dsnge zw.

Dt. Crottingen und. B entzin-N iklsu : Elodee csnsdeneis V ‘ Z”
; zw. E kitton und Matz

ständen : S enecio v ernal is, S. pslueter, S tratiotes eloides. 18 . 5. 84. Dangewieeen

zw. S tsnszen und Cleus -Puszen: Seslerla coerulea V*Z “
; T hal südlich v on Claus

Puszen. 19. 5 . 84. G ebülz westlich v on Dt. 0rottingsn : Mercm
*iallsperennis, Viola

mirabillaZ ‘
. Zw.Pstre undUlszeiken—Jshn : S esleris. coemlea V” Z* zw. Ulezeiken

und B rusdeifinen und zw. B ruedeilinen und S zeichen: S esleris coerulea Z ‘
. Chaussee
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amara
‚ Sod 0rla coerulea V ’ Z ’

(südlichster Standort). 4. 6. 84. Mikaifischhcn’
er

Wald, südl. Theil : Lathyrus v emue ; Wiese zw. nördl. und südl . Theil : Polygalam an .

Goran“; Wald links der E kitte zw. Paokmohmn und Plieken : Hepatica triloba_, Viola
mirabil is , Orchla mascula ß. specloaa Heel , Eriophorum latifolium. Carex dioica, C. till
formis. 6. 6. 84. R egen. 7. 6. 84. Chaussee zw. B aug ekorallcn und G rün

gnade : Mercurial is perennis ; Wal d v on Packmoh mn nördl. der E kitte : Orchis masaula

ß. epec ioen. Re chtes E kitte—Ufer zw. Johanniahof und Smhern -Wittko: Geraa
8 Ilv aticum; dasselbe zw. Carlshof und Friedrichsgnade : Slruthl0plßrln germanlca , Viola
eanina sil v atioe.

8 . 6. 84. Umzug nach Miszeilmm 9. 6. 84. Miszeiken’
er Park : Asp0rula

odorata V 'Z* (einziger Standort im K reise}, Il lflum elf
’
usum, Ranunculua caesubicus‚

Viola eau lne 3ü v atica ; S chmelbel le : Poly go
‘

na twn v erfid l latom V ‘ Z “
, Mer

eurialis perennis, Viola mirabilis, Hepatica triloha
,
Cox-nos sangu inea. Mim iken

'
er

Wald : Andromeda pol iifolia. 10. 6. 84. Zw. Miszeiken und H ennigl lw s : Orchis

L öbarten mad Dautzkuxr -Narmund : Orchis mase\ila speciosa. In K erren - G örge

B arbaraea striuta . Zw. S chweppeln und E g lien
—G örge auf frühererWaldstelle : Troll ius

europaeus. 1 1 . 6. 84. Mia miken’
er Wald : Astragal us glyeyphy llus (von Herrn

v. S chulze mir geze igte r S tandort). S üd]. v on Januazen : Sal ix livida aurita ; zw.

m eng e h. boreale ; zw . S lapeil und B ajohr -Mitzho: Equieetum hi9male ‚ Vwcinium

0xy cm:cos‚
S alix repens o. v ulg . Wimm. ; zw. S chlapszil 11 . G r. Daupern : Carex dioica.

S ch
'

melte lle g egenüber G r. Daupern : Thalictl'um aquihgifolium. 12. 6. 84.

Kischken-G örge, Kischken
’
er Wald : O emx G oodenonghii fr. iuncella F r.,

L in-mwa

boreal is V ‘ Z ‘
. 18. 6. 84. Daupern

’
er Moor : Rubin Chamaanorns, Career. dio

'

wa
,

Sziluppen: Equisetum pä ustxe b. polystachyum,
m areaa sh iota ,

Salix w bn , Poa

compressa ‚ Ranunculus div arlcalus in der S chmeltelle. R echtes Ufer zw. Sziluppen

und Zenlmhnmx: B arharaaa stu*icta ‚ E quisetmn arv ense b . boreale. Heide östl ich v on

Zeukuhnen : Eriophorum lafifollum. G ehölz nördlich v on Zenkuhneu : Ulmus montana,
I.Mhyrus v amue

,
L. montanus ; zw. Zenknhnm und Sziluppen,

Weg östlich der

S chmeltelle : Orchis mascula b. speeioea. L inken Schmeltelle - Ul
‘

er zw. Januszen

15 . 6. 84. Miazeiken’
er Park : Actaea apicala V

1 Z ' Ulmus montana (ein B aum).
16. 6. 84. Umzug nach L öbarten. Folgenden Minge—Theilen : l ) zw. S ud

manten—Haue und Dawil l<an, 2) zw. Szernen und G edminnen
,
8) zw. G edminnen und

B aiteu, 4) zw. S zernen und G röezuppen und 5) zw. G römuppen und B ecken ist ge

meinsam : Petaaltea tomwlosus; den ersten 4 : Ranunculue fluitans (in der Miuge) und
Eqnisetm11 arv ense b . boreale ; den ersten 3 : E. hiem le ; Th eil 1 , 3 und 4 : T hi l

lietrum aquil egifolium ; The il l , 2, 4 und 5 : B arharaea. stricta , Saponaria officinal is ;

Theil 2, 4 und 5 : R anunculua poly anthemua, Solarium Dul camara. 1) Dem Walde

zw. L öbarten und I lg ejahnen, 2) G ehölz zw . B eben und G ehen und 8) v on B autz
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hwr -Narmund, 4) S zernen
’

er G utswald ist. Viola opip9lh gemeinsam (in 1 und 4 auch

V. epipsila palustris) in l , 2, 8 : Eriophorumlatifolium, Equisetum arv ense b. boreale ;
in 2, 4: Aspidium cristatum, Ranunoulus polyanthemus ; in 1 und 3 : Orchis mm laß.

spec iosa ; in 2 und 8 : Carex pullcaria ma. mit. C. fulv a Good. 16. 6. 84. Wald zw.

Loharian nnd n jahnen : S tratiotes aloides
, Carex paradoxa, C. dioica

,
P latanthera

bifolia. 17. Zw. Hennig-Haus und S kraxiden-N iklau : Orchis mascula spe

ciosa. S chmeltelle zw. Zenlmhncn und B uddelkehmen. 18. 6. 84. S zernon
’
er

G utswald: Liste ra ovata. S zernen er Wald nordl . d. Chaussee : Equlsehnn hlemaloV
‘ Z*.

Minge zw. S ze rnen und G röszuppen : Eriophorum latifolium ; Szernen
’
er Wald südl.

d. Chaussee . Unnaea borealia. R echtes Ming eul er zw. S udmanten-Hnns

und Darwillen : Lychnis Viscaria, Cynancbum Vincefoxicum, Aspidium criatatnm
, Tri

folium spadioeum, Spimea Fil ipendula , Struthiopteris germanica, Cyetopteris fragilis‚

Astragalus gly cyphy llus. Zw. Stanz-Tram und B a iten : S piraea F il ipendula, T ha

lictrum flav um ; zw . B aiten und G riegszen : Spiraea Filipendula ; zw. G riegszen und

K iaunoden : Geranium ailv aticum, Lychnis Viscaria, Trifolium epadicemn, Bibea alpinum,
m fulva, Thalictrum fiav um, Petzsitos tomentostß (an der Minge). 20. 6. 84.

Zw. S udmanten-Haue und der Minge : S enecio vernalis ; Minge zw. S vdmanten und

K alweu : B arbaraea stricta
, Stmthioolerls germanlca Z

‘
,
Cynanchum Vincetoxi cum

,

Cystopteris fragilis, T halictruxn aquileg il
'

olium. 21 . 6. 84. Miug e zw. S zernen und

G edminnen : Vemnica Teucrium. Zw. S zernen und G edminnen : Aspidium cristatum

Phegopte ris polypodiodee , Viola eplpalla‚
Calle. palustris. In der Minge zw. G edminnon

und B aite n: Potamogeton sal im
'

fcl ia an d. Mirage : Veronica Teucrium,

Cymmchum Vinoetoxicum, Fmgaria v iridis, U1mus ofl
'

usa. 22. 6. 84. Ilgejahnen
’
er

Wald : Trifolium spadiceum. Zw. Thal eiken-Jakob und K iaunoden—G örge : Aspidium
efistatum, Equisetum hieuialo

,
Silene nutans. 28. 6. 84. Szernen

’
er Wald südl.

d . Chauasoo: Lathyrus montanus, Astragalus arenariuz
, Chim0phlla umbellata, Carex

arenaria . Zw. K l . und G r. Jodioken : Carex arenaria ; zw. G r. Jodichen und der

Chaussee : S enetn
'

0 pal uster ‚ Carex tmetiuscula. Chaussee zw. Kissinnen und S zernen :

Anthemis tinct0 rim 24. 6 . 84. Zw. L öbarten und Dautzkurr—Narmund : Trifolium
spadloeum, Botryohium Lunarln. G ehölz v on D mtzkurr : Ca ra : p cd ioar is (neu für

O etpreussen) , Epipacl is latifolia, Pol y gc natnm
-m *tid l latmm Kiefernwald zw.

Dautzkurr und Jodeischen-Jahn : Platanthera bifol ia. 25. 6. 84. G ehölz südl . v on

B irb indschen (Naumaden-Jßküb lt Viola epipsila. G ehölz v on Dm ixkurr - Narmund :
Liefern 0v atn, Mercurial is perennis, Carex flacca. Umzug nach Pnölmle.

26. 6. 84. Woweriwken, B uttken
’

er Wald : Chlmophila umbellata, Pirola

chlorantha. Minge zw. Woweriszken uud Protniszken : Veronica Teucrlum, Allium
oleraceumV I Z ”

, G eranium prate nse . Bannncuiua flultans in d. Aglohne . Zw. G ut

S izragua und Mingekmg : B arhareee striota ; zw. Mingekrug und Prökuls: G eraninm

pratense. 27. 6. 84. fife G ala (neu für Ostpreussen) auf der Haide weetl .

v om B ahnhof Prökula 28 . 6 . 84. l i nkes Mingeufer zw. K looschen und Swent

wokarren : S tmtioteo aloides (T ümpel ). K r. H e idek rug . In G ut K uhoroiton : Viola
epipeila. K ioferngehölz westl. v. B ahnhof K ukomitan : Aspidium crist&tum

,
Iszl itz

B ruch : Calla palustris, Sparganiumminimum Fr. 29. 6. 84. Uszwand« und B run

schwa-Wiesen gemeinsam : T righ chin marflinwm‚ Hippuris v ulgaris, Calamagreetiu nes

glecta, Potam<>geton graminea b. heterophy lla. Wü dchen der O berfösterei K lmsohen



(Jag . öl ) : Ranuncnlus fluitana (in d. Minge). In der Kliezub : Schuß Tab0rnamnoa

wöhne11 : Calamagroetis neglecta, Triglochin maritimum; B rucechwa-Wieson : Soirpus
Tab ernaomontani. 80. 6. 84. T yrusnmor (Jag . S zwenzeln

’
er Moor. S üd

wastl. B ahnhof Prökuls: Euphorb ia Cypariseiae V 1 Z ‘
; westl . desselben : Platan

thera bifolia, Mmioa G ala VI Z“
(zw. Acchera). Heide östl . v. T yrusmmr

geton graminea b. heterophylla F r. S zwenzeln
’
er Moor : Rüb lß Bbamaemorua, Aspi

diam cristatu m, Soirp us oaesp ltomw. 1 . 7. 84. Wastl . des B ahnhofs Prökuls ,
Sn otbamnue scoparius V

3 Z“

, Phegopteris Dryopteris. Zw. Prökuls und Dam ppeln ;

My t’ lßfl G ala. In Dameppeln : My r ioa G al e„ A.spidium crie’
tatuxn . Zw. Dan eppeln

Q uad Waechken: Care): arenaria , S cahiosa ochroleuca. In Kindschen—B artel : Senecio

palnstßl
'

. L am a. Jag . 87: Diant.hus arenarius, westlich v on Jag . 91 und 90 der

Jag . 88 und Schäferei: Carex arenaria, Dianthus arenarius; zw. Schäferei (Kanal)
und Wasohken: T rig lochin maritimum ; zw. Nibhora und Kooden: Lychnis Viscar ia .

stricta ; v on Jag . 67 : Lathyrus p8 llßh l
'

. Jag . 68 : T haliotrmn flav um. Jag . 70 : Pimla

uniflora ; Jag . 71 : Aspidimn cristatmn, Circaea alpina. 8 . In S zudnaggen:

Symphyl an officlnale. Am K anal ostl . v on Jag . 68 : Seneci0 vernal is. Jag . 68 : B ar

hamea stricta, Thalictrum fla v nm (am Kanal), G lad iol us imbm
'

oatzw (S üdrand d.

Jagens). Wiese südl . v. Jag . 65 . Triglochin mm
*itimnm‚

Thal ia fla v um
,
G la

d iolus imb r ioatus; im Jag . 64 : Thal ic fiavmm O stsüdöstl . v. Darzeppe ln
Lycopedium inundatum V

‘ Z*m ’
. Zw. K oodeu und Pröknh : Spiraea Filipendula.

4. 7. 84. Sohntzbezirk S chwam rt: Stellaria Frin eana, Aspidium spinnlosum b . dün

tatnm Heil-ia .
, Koeleria cristata, Linnaea borealia, Tragopogon floccosue

,
Pirola nniflora.

O stw estrand v on Schwarzort: Astragalus arenarius, Carex arenaria.

5. 7. 84. Umzug nach Aszpnrwen. 6. 7. 84. Wiesen östl. der Jagen 44

Carex dioica , Eriophorum latifolium. Jag . 89: Lai.hy rns v emns. Jag . 48 : Phegop
taris polypodioides. 7. 7. 84. Jag . 46 : Circaea alpha V

‘ Z ‘
. Jag . 49: Scirpus

oaeepiioeus. Zw. Pöszeiten und Paaazkenkrug : Trifolium apadiceum, Triticum repens

a. gemünum 2. aristatum Aachen. ; zw. Paaezkenh ug und Posingen, Landweg : Astra»
galus g ly cyphy llne ; zw. Paaszkenkrug u . S zidellon : Aiuga omav ensla. Zw. Paaszken

und K ojellen , G ehölz nordwestl . v on Paaszkm : T halioümn aqnilegefolinm,
Ulmus

montana With. Dorf Anzpm*wen: Triglochln marlflmum. 8 . 7. 84. Jag . 36: L a

thyrus montanus, Geranlumoangulneom. S üdaüdweetl . v on G ut.Aazpnrwen: Echium Vul

gare (im Innern desKreises sehr selten), Gm nlum wolle. Rechtes Aieeenfer zw. A nz

pum en und Degeln: S ilene nutans. Linkes Ufer zw. Dege ln und B raszken: Musa

genannaia. 9. Jag . 20, 28
— 25 . 84. R echtes Aisseufer m . Asz

pnrwen und DWielen: EquiaetumMumie Jag . 50 : Salix liv ida aurita. Zw. Pik

tagen und G ellnzinnen : T rifolium opadiceum (auch zw. Paaszken und B ielischken),
0arex pullcarls, C. dioica; nordwestl. d . G ehölzes zw . G elszinnen und G rahazten : Equlo

hlemale. Zw. G rahszten und K ojellen : Tr iticum repens b. caesium mistatum.

Zw. Forsthaus und Dorf AazpurWen : Plat:mthc ra bifol ia„ 1 1 . 7. 84. G ut Anz

purwen : Leonurus Cardiaca. Jag . 24: Carex arenarie ; Jag. 21 : Liolu*
a cordata V ‘ Z1
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(2 12. 7. 84. Wood. v. Degeln : Koeleria c:istata ‚
_
Jag . 27: List0ra cordata

V’ ZL “
. Wew

'

u sze zw. S toneiten und S tankaiben : Cern iam palustre, Campanula

persic ifolia, Mmcurialis perennis. 18. 7. 84. Wewircze zw. Szeppot.en und B e

geden : Comes esnguinea, Alena genev ensls, Scoach paludosus. Jag . 15 : I lonatylia

monophylla V
” Z ‘

, Carex paniculata, Eupatoriumm nahlnom‚ Thalictrum aquilegifolium;
Jag . 17: Chlmophlla umbollala; Jag . 18 : Campanula persicifolia b . eriocarpa

'

DC., Ge

ranium aanuulneum, Lychnis Viscaria ; Wiese nordweefl. desselben : Erioplmrmn lati
folium, Thalictrum aquilag if01ium,

Carex dioica, Viola opipsila, Aspidium cr istatum
,

Epipactis paluatrie, Linarie Loeselii (1 Dream angllca, Care): limosa. In B egedeu :

Leonurus Cardiaea. 14. 7. 84. Jag . 18 : Veronica Spieeta , Ohimophila unbeliata.

Jag . 4: Maga genevonala. In G rünheide bei Saugen : R ed erie eristata. Jag . 18 : L a.

thy rus Sil vester ; Jag . 19: Carex Pseudo—Cyporue (einziger Standort), Festuca ruhra

„
b. dumetorum L. (als Art) b. v illosa Koch), Calls.palustris, Pirela chlorantha. Zw.

S taukm
'

ten und A iseeknen : R amon aqnaticus. 15. 7. 84. Wiese östl. v on Jag . 42

Silone M an .

16. 7. 84. Umzug nach Memeh B ürge rfeld
’

erMemele: Potamogeton graminea
h. heterophylla. Danger östl ich v on K önigswflclchen : Allium oleraceom. Am Swiane«»

Teich : Calle palasl:ris. 1 7. 7. 84. In B egleitung des HerrnHauptlehrer Schiemann
nach der Plautage . Alter B alhstplatz inMemel : Echium v ulgare, Rm da lu

_

tea, O ne

pordon Acanthium. B ommeb v itte
’
scher Kirchhof: 8isymhrlumSlowlatrom, Vitte

‘

schor

Hippoplmä rhamnoidea, 0nonla ropons V
’ Z “

, Astragalus g lycyphyllos ; nördlicherWeg
Elaeagnus erneutes Pun ch, Thc trumminus, Centaurea panlculata. G lac is des Plan
tagenfort : Centaurea peniculata ,

Diplotaxis tenuifolia , “n ella Luteola. Plantage zw.

L euchtLhurm und Melneragg en
’
er K irchhof: Botryclüum Matrlcarlae V ‘ Z “

. Memel,
Veitshnsse : Chempodlum Vulv arla; zw. S te inthor und Kallnischken: dasselbe , 80lrput
T abernaomontanl an der Dange , Sisymbrium Sinapistrum. 18 . 7. 84. Schmelz

(Chaussee) : Onopordon Acanthium, S eponarin offiuinalis (dies auch am eog . 0hcrweg};
G ötzhöfen

’
er Kirchhof Thaliclnna minus V ' Z* In R umpisehken : Symphytum

O fficinale ; zw. Rumpisohken und Chaussee : Ualv a aihestria. K urisehe N ahrung , H alf

zw. nördl . B adeweg und dem obern S endkrüge : R osa ruhig inosa, Elaeagnus argentea,

Festuca arondlmm (S üdermole) , Unlv a oihmslrls. Südlich v om obern S endkrugo:
E laeagnus argentea, S ilent: 0tilos und S. perv iflora Pers.,8 . tartarica. Neuer B allast

platz in Meine] ; Hatricaria discoidea, Diplotaxie muralis. 19. 7. 84. Schwarzort,
zw. Dorf und B ernste incolonie : Peineflee tomenioeus; G rildun : Aspidium cristatum,

Circaea 5lpina, Stellaria ufiginoea; B locksberg : Lycopodium Selago. Ostseestrand

Coriapermum intermedium. Weg südlich v on Dorf S chwarzort, Hafl
'

seite : Scirpus Teher

naemontani, Senecio ü lv aticua, Rumex maritim e. Dorf : S ymphytum officinale.

S ehiossständen an der städtischen Plantage : Typha latifolia, Botry0lüumMatrlcarlae,
0phlogloasom vulgatum V

“ Z ‘ Park des G asthauses G r. T auerlauken (westlich der

21 . 7. 84. Umzug nach G r. T auerlnuken. LinkeeDange-Ufer in Kl .
'
l ‘auer

lenken : Nasl orllom berbaraeoldea Tausch ,
L irnnanthemum nymphaeoidee (Dange),

5
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Fa hne gigantoa, Petaeltez tomntoeus (auch an der Dange zw. K l. T auerlauken und

Daugallon). Bmhthal südlich v onK] . Tauerlauken : Eupatoriumcannablnum. 22. 7. 84.

B eg leite t v on Herrn K ühnemann. Nordöstl . Theil der stadt. Plantag e :Platan£hernbifolia,
Pirola uniflora, Aspidium cristatum, Allium olernceum, 0phloglosaum v ulgatum (südlich

v on Schiess l ), Botrychium Matricariae (östlicher Rand der Plantage). Städtische
Plantage : Lolium ltalicam A. Br. (verbreitet) ; im südlichen Theil : Equlsetum hie

male V ‘ Z°, Epipactis rufiginoea V
‘ Z”

(westlich v om Plantag enfort), Il edicaoo media

Pers. ; Nordermole: Carduue nutane V
‘ Z ’

, Diplotaxis mural is, D. te nuifol ia , MrlpleX

literale‚ Rumex paluster, Astor T ripolium, T riglochinmaritimum‚ Feature amndlnm a‚

F. distans. Westnordweatlioh v om L euchthurm (B adewag) : O mnia repens. Kauf

männische Plantsg a : Corallorrhiza innata südöstl ich v on Försterei in jungem Erlen

gehölz V
‘ Z”

. Zw. F örsterei und holland. Mütze : K oeleria cristata, Sarothamnue soo

parloe, Ulmus montana With. , Pimm Pumil io (w gepflsnzt) , Ilonflropa Hypopitys v ar.

glabra unter Kiefern. Palwen zw. holland. Mütze und G sdwiH -Patfl: Botrychium

Halrlcarlae V 2 Z ‘
. Zw. G edwill und G r. T auerlauken : Calle. palustris. 23 . 7. 84.

Dange zw. G r. T auerlauken und. Purmallen : Epilobium roseum, E umex aquaticus,

Alliumoleracwm, Fragarla v iridis, B arbaraea stricta, G eraniutn palustre. Pnrmalle

bach östlich der Chaussee : Acer platenoidss , E pilobimn roseum. S üdermole : Diplo
taxis tenuifolia, T riglochin maritimum, Anth emis tinctoria , Corispermum intermedium,

Carduus nutane V 1 Z ‘
(auf B allast). Dünen zw. N ehrungsfort und obern S and

krng : S ilene parv lflora Pers. und tartarica. 24. 7. 84. Dange beiMegallen und

G ündullen. Zw. E lkitten und Matzständen : G eranium palustre, Trollius europseus,

Allium oleraceum. Zw. G wilden und Oberhof : Spiraea Filipendula, Veronica spicata.

R inge lbaoh : Eumex aquatlcua, G eranium palustre, Epllobium hlreutum. 25 . 7. 84.

Städtische Plantage , nördl icher Theil : Pinola uniflora. Palwen südlich v on Försterei
Botrychium Matricarlae V I Z ‘

, Sal ix repens a. v ulg . In Försterei : Sarothamnue
econarios, Koeleria eristata. Am Collaten

’
er S ee : Calle palustris, Typha latifolia,

B auunculus polyanthemus. Zw. Podsze it - N iklflü und Collaten : G emniun pa

lustre . 26. 7. 84. G r. T auerlauken
’
er B ach, östl. und westl. d. Chaussee : Campa

nula latifolia ; östlich der Chaussee : Stel laria H olostea. B ach westlich derselben, auf
d. Palwe : Koe leria. cristata , Dorispm um Intermetfium. 27. 7. 84. Da sselbe B ach
westl. der Chaussee, nördl . A rm : Alliumolm ceum, Campanula latifolia. In G r. Trauer

lenken : P0pulus nigra (1 B aum), daran Nepeta Galeria. 28 . 7. 84. Ostseestrand
zw. L euchtthurm und dem nordi. Mellneraggen : 88 l80la Kali V

3 “- 3 Z“
, Am phlla bal

i ica; Strand wastl . des letztem : Corispermum intermedium
,
Sehr rubra‚

Ammophila
haltica. Sudl . v on Försterei : Omnia repane V

3 Z“
. Strand zw. Förstere i und holläud.

Mütze : Amm0phila baltica, Corispsrmn1n intermedium ; hol land. Mütze, Abhäng e :
S ileno unten ; in der Plantage : Pirola bhloraulha. Zw. G r. T rauerlaukm und Pur

mallen, wastl. der Chaussee : Calle palushin. 29. 7. 84. R uhetag .

80. 7. 84. R egen und Umzug nach Wallehnen. 8 1 . 7. 84. Lappenisehke

zw. Wal lehnen und G imgellen«G edmiuz Carex flacca, C. fulv a, Scirpus compreseus,
Viola eplpslla. Lappenieehke nördl. d. WegesWallehnen-Woidusu n : Seelerla coerulea.

I n G imgsl len : Lemna nibbn. Zw. G irngal len und Adi. L app mischken (Lappenischke) :
Viola eplpeila. Zw. Adl. L appeuischken und G r. K utschen: G e ranium palustre. West»

n nd der Lappenischke südlich v . G r. K utschen : T rollius europaeus, Trifolium
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spadiceunn. Zw.

‚

Wittauken tmd G r . K utschen : Twilius emopaeus, Carex mm.

spadiooum. 1 . s. 84. B ebmhneufer in Wellehnen: A
'

tiium oleracoum, Stm
thioptoris oermanica, a atmn v ertid l latw n. 2. 8 . 84. Zw. Dt. O rottingm

und Petra-Jahn : 8esloria ooerulea, in d. G ehölz stid Weges: Ranunceius caseuhicus,
G m nium pelustre ; in Petra : Anthemis tinctoria. Zw. L abatag

-Miohd und Der

guu en: Carox M on. O stseestmnd west]. v . Karkelbek : Ammophila. b altioe (beides

F r. auf Am ophile arenarüa, Poiamogeton mu0ronata und B enunculue di v arieatus
,
in

d. Ostsee, Triflwm iunoeum, T . acMum. Wäldchen westl. v. Immereett: 8ypßophila

paniculata, Koeleria cristeta (auch zw. Immersatt und Uszeneitm ) ; in Zeipen :

Echium v uloare.

3. 8 . 84. Umzug nach B augskorallen. 8 . 8. 84. B augshorallen
’
erWald : Eric»

phommlatlfolium,Mu curialis perennis,UlnmsmontanaWith. Mikeitischhen
‘

et

Wald
,
südl . Theil : Aspidium eri:ztatum ‚

T halictnun fiev um. In Plieken: Saponaris

officinalis
,
Leonurus Cardiaes . Zw. Pwkmohren und Pele iken-Claus : Cnrex flacce,

nula rapuncwloldee‚ 8ilene minus. 5. 8 . 84. In S zab em -Wittko: Fragaria v iridis.

R echtes E kitteufer zw. S zehern und Johnnninhof : Polygonatum v erticillatum V‘ Z“
.

In Johanniahof: Aspidium cristatum. Ekitte zw. S aahern und Carlshof : Polyoonatum
v erticillatumV2 Z° Leppanomomsa, Acteee epicete V

“Z‘ 6. 8 . R echtes

Ufer der Ekites zw. Carlshof und F riedrichsgnsde : Asü agalus glycyphyilus; Wald

nordwestl . v .%rsllischken : Thalictrum flav um
, Lathyrus nigor. 7. 8 . 84. Pack

mohren-Wald, südl . E kitte : Oeuieurea amt:iace‚
nördl . E kitte : Trifolium spa

d lceum. Zw. Packmohran und B nddeilen: Carex flecca, 0. fi lm, 0. pd ioaris, T rifolimn
spadieoum, Trollius europaeus. R echtes E kitteufer zw. R eddeilen und F riedrichsgnsde :

Viola. mimhihs. Wal d sü dl. v. F riedrichsguede ‚
nördl . d. E kitte : m fulva.

8 . 8 . R echtes E hitteuth r zw. Urbicken und E kitien : Spiraea Filipendula‚ Cam

panuie h iifolia, Struthiopierisoemanica, T roll ius eu mpaeus‚ Epilobiumroseum E kitten
’
er

Schloss berg : Frage:
-ia v iridis, S cablosa ochroleuca. Zw. Ekitten und Dautzin-N iklgu :

a afla v iridis. Linkes Dangeufer zw. B entzin und Dt. Croti ing en : Spimee. F il i

pendeln, G eme ium palustre, Fragaria v irldls. Westöstl . Weg nach Peleiken: Fre

garia v iridis.

9. 8 . 84. Umzug nach Miszeik en. Miszeiken’
er Wald, nordwestL Theil

Viola epipsila. S chmeltelle : Struthiopterls germanica, Triticumcaninum, Cussuta. europ%a.

10. 8 . 84. Zw. neuem B al lastplatz und L ooteenthnrm Memels : Plano m aria,

Eumex maritime, Catabrosa aquatica ; zw. Lootsenthunn und B ommelsvitte : Glyceria

plicata; Nordermole : E umex aquaticus. 1 1 . 8 . 84. Miszeiken’

er Wald : Aspidimn

crist3 6ü:n
‚ Rubus sobemctee Anders. 12. 8 . 84. S ohu1ellid l e . R echtes Ufer zw.

Miszeiken und 8ziluppen, und zw. S ziluppen und Zenkuhnen : T riflcumm inum. G e

hölz nördl. v . Zenhuhnen : Milium efl
'

usum. Schmeltell e zw. Zemkuhnen und B uddel

kehmen: Campanala latifolia, S chmelte lle : Sparganium remesara . 18 . 8 . 84. Zw.

B uddrü cken und AlthoflMemel : Spiruee. Fil ipendule . Dangeabhänge östl . v. Königs
wäldchen : Sermtula tinctoria, Ranuncuius polyanthemus, G emnium palustre, Fragaria

v iridls. Dange zw. K önigm äldchen und K l. T euerlanlmn : Tmlllm europaws, Mhilloa
5
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Plannice V‘ Z”
gegenfib er K] . T auerleulren. 14. 8 . 84. Zw. G r. und K l . Daupern,

Landweg südl . d. Chaussee : Salix liv ida aurila, Podicularls S ceptrum0erolimunV‘ Z’
,

Cam: fulva, 0. M m; zw. S chlapszil n. B ejaht -Mitzlro: m fidv a, c. pulicaris, Sallx

triandra v imlnalß (h. hippophaif
'

olie Wimm zw. S chlapezil n. G r. Daupern, G ehölz :
m Mv a, c. pulicaris, c. flacca. 15. 8. 84. Zw. B irb indschen und G rambo
wiwhken : Geni iana Amm lla V” Z‘

; G ehölz südl. d. ersteren : Celle pulnshris. K irsch

hen
’m‘ Wald: Platm there bifolia . Wald zw. Löbau-ten und Ilgejehnen: Aspidium

spinulosum b . dilatatum; Heide zw. Skrenden und Zenkuhnen : Lycopodium lnwdatum
V ‘ Z8 (2. Standort).

17. 8 . 84. Umzug nech L öb erten. 18 . 8. 84. Minge zw. Sndmanten und

Dawillen : G em iam palush
'

e
, Senecio paludosus‚ Triticumcaninum. Zw. G r ien und

K iaunoden : Viola mimb ilis; zw. Szernen undKalwen: G eraniuxn palustre . 19.

S zernen
'
er Wald südlich der Chaussee : Viola arenaria, Pirola chloranlha. Szen en

’
er

Cu?cute. europ
e ea

, Epilobium rosenm. Zw.K ieunodon-G örge und Spengen :

S pira& F ilipenduln. In K
i

ndszen : Epllohiulu roseum; zw. K ischken B ertel (Kairin)
und. der Luseze : Dianl hus m arius. L nseze , Jeg . 87 : K oeleria. cristeta. ze .

Försterei S tan ischken und der Schmelz
’

er Kennlbriicke : Carex arenarie , Elymus are
narlus, Senecio v ismsus

,
Dianthus arenarius. O eetliclies Kanalufer zw. der S chmelz’

er

B rü cke und der L useze : Senec io v isccsm, Echium volgare. T orfbruch zw. G rutze iken

und Inhatag
-Michel — Pinwin : Ranunculus Llngua. 21 . 8 . 84. B uttken

’
er Wald :

Aspidium cristetum, Lympodlum Selago, Aspidium spinulosum b. dllatatuul . Zw.

B ecken und. G röszuppen: Ramnculus Lingua in der K issuppe ; zw. G röszuppen und

S zernen
’

er Wald : luncus capltahls. hänge westlich desselben : Triticum canhum,

S te l lutis. ul ig inose, Cuseutn europi
_

ma. 84. Zw. T haleiken—Jakob und Kinn
nodm -G örge : Potamogeton graminea. b. heterophy ll e . G ehölz v on Dautzkutr : Eum
torium cannab inmn‚ “UMS subsmctns, Aspidium mistahim. 28 . 8 . 84. Minge zw.

Szernen und G edminnen : Alliumoleraceum, Triticum caninum
, MalachiumaquatjcumV ‘

Zw. Szernen und G edminnen : Eupatodum cannablnmn, Care): pulicafln. Minge m .

G edminnen und B aitsn : T lmllcl rum flav um. Zw. K alwen und L öbarten : S cirpus

oompreesus. 24. 8. 84. Nordrand des L öhnrten’
er Waldes : A0llill88 Plannica (v on

Herrn G uü heeitza Scheu ge funden).
25. 8 . 84. Umzug nach Aszpurwen.

— In Jegen l 2, 38
— 40

, 48 , 46, 47 : Bulms

zuberectus Anders. ; m Jagen 15, 42, 47: PhegopterisDryupteris ; in Jag en 32, 33, 37,
42

,
45

,
47 : Andrornecle poliifolie ; in 35 , 38 , 40, 45 , 47: L edum palnstre ; in 32, 34,

85
,
49

,
50: Rhymhospora alba; in 19, 85 : Vaccinium 0xycoucoe ; in 34, 40, 46 : Equi

setnm m . b. boreale ; in 47, Ph tanthera bif
'

olia ; in 5
,
12

,
30

,
Veron

i

ca

spicate ; in 14, 15, 19: Rumex aqual icus. 25 . 8 . 84. Jagen Viola eplpsil&

26. 8 . 84. Jagen 26 : Monotropa Hypopitys hinuta. In B limatzen : Chenopodium
Botrys (G urtennnkreut). Jegen 8 1 : Lympodium Selena V

‘ Z'. R echtes Aises - Ufer
zw. Degeln und Aszpurwen : Nalachimn aqual lcum. 27. 8. 84. Jagen 34 : ASpidinxn
cristatum. Wewimza zw. S uppoten und B egeden : E umex eqm ticus , M achlum
aquatloum. 28 . 8 . 84. Wewircze zw . S toneiten und S tumkaiten : Senecio palmlows,
Cyperus N ews V

' Z ‘
. Jagen 19: Lycopodium Selago V

‘ Z ‘
, Stollarla ullginosa, Epi

psctls latifolia. 29. 8 . 84. Jagen 15 : Ranunculus cassubicas, Campenula persicifol ie

v ar. erlocnrpa DC. Jag en l l : Spiraea. Filipendula; 4 : Koeleria cristata : in G rün
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ambigua. Imd e v onJägersthal : Astragalus arenarius v ar. glahreecens. 28 . 8 . 84.

Peekledimmen
’
er Moor : Carex Pseudo-Cyperus , Sal ix pentmulra Utriculsris v ulgaris.

Viele dieser Pflanzen v ertheilt Herr Apotheker Kühn.

Herr Stud. Carl B raun g iebt an die Anwesenden folgende Pflanzen aus

S ell: albe fragilis ‚ Pnl v ergang zw
,
Cas e und Neue B leiche bei K önigs

berg (18. 9. Sweertie perennis L. , B ruch zw. Jnngferndorf und F udnshöfen

(14. G . Polystichum Thelypteris B oth .

, B ruch zw. Jw gferndori
'

und Fuchs
höfen (8 . 8 . Ranunoul us L ingua, eb endnher (8 . 8 . Catabmsa aquati<:a

Pal . de B eaum,
ebendaher (14. 6. B etula humih

'

s S chrank , ebendaher (8 . 9.

B idens cernuus L. b . radintns , ebendaher (25. 8 . Eupatorium onnnab inum

L .
,
in einem G raben der Jung ferndorf

‘

er Wiesen (8. 8 . Hierochloe bore alis
,

R . et S.
,
Chaussee zw. K reussen und Ste inbock (l . 7. Erythraea Cmtaurium

Pers.
, S üssenthal

’
er Seegebiet, K r. Allenstein (24, 8 .

Dr. B e thk e v ertheilt

Rmnex crispus paluster (Weichsel-Ufer beiWaohbude L etzkeu imDanzig
’
u

Werder) ; aus den russischen Ostseeprov inzen: Salix liv ida, G enbiane. Amarelln, Pedictl
leris Sceptrum Carolinum , Trifolium epedieeum, Circaea. intermedia ,

Phegopteris

werden dann noch zur Ansicht v orgelegt: Cirsium heterophyllum aus Kurland
,
Viola

arenaria mirabilis und V. riv iniana sil v stioa mit zahlreichen Wurzelsprossen.

Dr. A b romeit g iebt an die Anwesenden folgende Pflanzen aus:

B rachypodium silv aticum: Rominten’
er Heide b ei T heerbude. Asperula

Aparine MB . : B ominteuier b ei T heerbude. Carelt pilose Soop. : Rominten
'
er Heide

v on der „Königshöhe
“

. Ophioglossum v nlgetum: em F iohtenwd d bei G umb inmm.

Lolium italioum : B aoenplälze am l inken Pissaufer in G umbinnen. Crepis biennis
zwischen B lomberg und G umbinnen. Epilobium tetragonum b. adnatum G riseb

am Wege zwisehen G renz und G renz . Ste llaria friesama S et. : F tiedf ichsie i11 ex°

Wal d südlich v on Löwenhag en. Potamogetmz da m -L . : G rab en am re chten

Progelufer zwischen Cosse und. Dammkrug be i K önigsberg . N eu für O stpreussen.

G eranium columb innm : Aus dem boten. G arten. Gr. dissectum : v on K önig n ;

hierselbst auf vielen B esenplätzen. Potentille digitato flnb elleta A. B r. : aus d.

boten. G arten. Wurde v om B ahnhof M wenhngen, wo sie 1882 Herr Prof. Caspary
entdeckte , nach dem boten. G arten gebracht. Juncus G erardi Loisl. : aus dem

boten. G arten . Eingesandt 1881 v on der Nordmoole b ei Pillen v on Herrn Apoth eker

Eingesandt 1877 aus Appe lwerder, Kreis Dt. Creme, v on Herrn B ahmer. B apleu

rum longifoh
'

um : aus dem boten. G arten. E ingesandt 1882 v on Herrn Dr. B ethke
aus dem R edaunethal v on Unte r-Kahlbude

,
KreisDanzig . Dianthus Armeria (glatte

Form) : aus dem boten. G arten. Eingesandt 188 1 v on Herrn Lehrer Kalmus, der
ihn zwischen G üldenboden und Rapendorf entdeckte . Drecooephalum Ruysohienn :

aus dem boten. G arte n. E ingesandt. 188 1 v on Dr. Ahromeit aus den Meynabergen
bei Zimnawodda, KreisNeidenburg . Adenophore. liliifolia Ledeb. : aus dem botan.
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G arten. Eingesandt 188 1 v onDr. Ahromeit v on den O ch%nb ergen (Forst Napiwodde),
K r. Neidenburg . Cempnnuls. persicifolia. v ar. hispida Del . : aus dem boten . G arten.

E ingemndt . 188 1 v on Dr. Abmmeit v om Abhang am Commosin
’

er S%ebfluss zw.

Commoein und T orten, K I
"

. Ne idenburg .

Herr Apotheker H. E i chhol z in Rhein, K reis L ötzen schickt: l ) 2 {schöne

E xempl . Curline acaulis v on Rhein, 2) zermpfte Arnica
-B lüthen v on F riedriohsh0f, Kreis

Ortelsburg ,wo die Leute zu medizinischem G ebrauch die B luthen sammeln. S eptbr. 1884,

Der Vorsitzende legt dann einige seltene Pflanzen v or
,
die Herr S chulu nte

lmndidat K urpiun 1884 im Kreis L ötzen gefunden hat: F estnce boreal is 19. 9. in

m Tiefe. Woyssck
—Sso. Al isma arcuatum Michal . fr. graminif

'

olia 18. 8 .

Westseite des L öwentin—Sees. B otq humi l is, Nordufer des Szimoe e w auf einer

Wiese , 23. 8 .

Herr Stud. Anton Col l in sendet folg ende Pflanzen aus Kre is Insterburg , 188 4

gesammelt
,
ein: Thal ictrum S impleX. Am A ugersppufer beim grossen E xercierplatz.

24. An der Angerapp zw. Insterburg u. Luxenberg . 28 . 7. 84. Zw. Piem

g ienen und T ammcwisohken. 14. 9. 84. B ei und unte rhal b Knralene am Pisssnfer.

17. 9. 84. Die drei letzteren Standorte sind neu . Kyperic:um montanum. 28 . 7. 84.

Auf den hohen A ng erepp ern zw. Pierog ienen und. T emmowischken (neu für Kreis

Insterburg). Vieia pisiformis. 28 . 7. 84. Zw. Pierog ionen und T ammowimhkm

Viola dumetorum. 28 . 7. 84. Zw. Pierag ienen und
'

1‘ammowiwhkon. Vid a

caseub lcu. 14. 9. 84. Abhänge b ei S iegmnnten. Anthericum ramosum.

Abhang be i S iegmnnten.
— Filago ar v ensis. 14. 9. Acker b c i T amm0wischken.

Astor Nov i B elgi i I.. tr. squarrosa Nees. 17. 9. 84. Unter Weiden am Pim er

zw. T rackinmn und K aralene.

Herr Apotheker K asch eik e hat 12. 7. 1884 im S tadtwelde v on Drengfinrth,
wo er in früheren Jahren orobanche pall idiflora W. et. G r. auf Cirsium olera ceum

entdeckt hatte ,
diese 0r0hnnche auf Cirsium pulustre gefunden und. an den Vor

sitzenden gesendet.

Herr Apotheker B orck -S tolpemunde hat v on dem B al lastpletz dieser S tadt

Fumaria mlemutha, Herr R ittergutsbesitzer v on B ronsert-Schettnienen: Puccinia
Nalrn eamm auf Mslv e sil v estris in S chettnieneu, dase lbst zum ersten hisl auf

gefunden, Herr Lehrer F l ick -G oldnpp : B otrychium ll! atricarlw Spr . v on einem Sand
felde zw. dem Mil itärsohiem tende und dem neugepflanzten K iefernwäldr:he11 , wo die

Pflanze in e inigen hundert Exemplaren wuchs, an Prof. Caspary eingeschickt.
Der Vorsitzende berichtet dann über seine e igenen E xcarsionen. Vom

29. Mai b is 8 . Jun i hat. er die Südwestecke des K reises N e ustadt v on B uc kow in ,
Kreis Lauenburg , aus untersucht. Im Park v on B uckowin sind auf dem Nordost
abhangs Pos sudoticu und Lum la ulb ida reichlich vorhanden; erstere auch nebst
Melampyrum sil v aticum und Polygonutmn v erticfllatmn sm G renzt zw. O kke.l itz

und Labuhn. Erica Tetral ix ist in dem Südwestz ipfel des Kreises Neustadt nur

auch im Lauenburg
’
er Kreise nördl ich v on B ukcwin in einigen T orfsümpf

'

en und

zwischen Jezow und Dzinzelitz vorhanden
,

findet sich aber
,
wie sonst ang egeben

werden ist, in den jetzt v öllig geschundenen T orfisümpfen um Wahlendorf nicht.

S cirpus eawpitosus in einem T orihruch westl ich v on K antschin.
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Untersuchung der G ewässer des Kreises Danzig und Neustadt.

Vom 17. Juli b is 9. September 1884 hat der Vorsitzende zum g rössten Theil
die G ewässer des Kreises Danzig und alle des Kreises Neustadt untersucht

, mit

Ausnahme einiger , die er schon 1877 befahren hatte. Nuplmr pumilum Smith. ist

v on ihm in 7 Seen gefunden. In e inem kleinen T orfsee westl ich v on Leesen, K reis .

Danzig und imK reise N eustadt ih 6 8eeN im 8 chw arzsee b e i L e ssnan, daselbst schon
in früherer Zeit v on ihm entdackt

,
im L ang en-S ee , südöstlich v on Leasnau, hier schon

v on Abremeit gefunden, im T orfsoe Pog lews 2‘
/s km südwestlich v on G r. Domachau,

im T or fsee
,
Jag en 68 Fors t v onDemlub , im H ung ersee bet lhleWarschkan

,
im

T orfsee b ei einem Abbau südlich v on Mühle Warschksu.

Der B astard Nuphar l ute um pumilum wurde in 6 Seen gefunden ; im

Kreise Neustadt: im S ee Pog lew s
,
chen erwähnt,im S chwarzse e v on L essnau (hat

hier pCt. schlechten B lüthenstaub) , im Lang en - S ee bei Abbau L essnau , im

S ee Karpionk i (daselbst schon 1877 v om Vorsitzenden entdeckt) ; im Kreise
K artaus: S ee südlich v on Kl . Tuchom; im Kreise Danzig : T orfses westl ich

v on Leesen.

Nuphar luteum fr. rupropetalum Casp. wurde im Sasp
’
er-See, wo es schon

Kl insmann entdeckte , im Mühlenteich v on Ol ive
,
der an der Chaussee nach Cöln

liegt und im Mühlente ich v on Conradshammer
,
im nördlichen Teich

,
aufgefunden.

Nymphaen candl(l a warpa erythrocarpa semiaperta fand sich nur in einem

S ee: dem v on N enirau , Nymphaea al ba Sphnerocarpe. in sehr Viel en.

1 1 Arten v on Cham een wurden gefunden. Nitel la gracflis im Langen-S ee,
südwestl ich v on Lesanan, im Kl . S ee v on. Jagen 68 der Darelub

’
er Forst bei L essnau

,

im „Verwachseuen S ee
“ b ei B ieschkow0 ; Nitel la opaca im K1. See v on Jagen 88 des

Darslub
'

er Forstes ; Nltel luflexl l is‚ Loch im Sphagnetum des östl ichenWittstcck
’
er Sees;

Nitel la mncronata. in einem T ampel an der Ostseite des Sees v on Ottomin ; in
14 Seen ausserdem wurden ste ril e unbestimmbare N ite llen , Ab thlg .z Monarthro«

dacty lae, angetroff
'

en ; Nitolla nldlflca reichlich imPutzig
’
erWish fast überall , 1 E xpl .

im Loch der Westerplatte . Cham ceratophy l la im S ee v on Zamowitz und im See

v on Ottomin ; Cham fmg 1h
'

s in 10 Seen ; Cham foetida in 6 Seen ; Cham. espera. im

Putzig
’
er Wick und im S ee v on Zamowitz ; Chern

'

b alticn imPutzig
’
erWick ; Cham

crlnlta , bloss weiblich ,
wie stets

, im Putzig
’

er Wick.
Isoetes lacustris ist in 16 Seen des Kreises Neustadt v on mir festgestellt.

v. K linggraeii
‘

11 hatte eine Form aus dem G r. O tte lsin
’
er S ee mit fast g latten

Makrosporen v ar. l elosp0ra benannt, sie aber nur b ei einer einzig en B lattform, der

patula G ay , nachgewiesen. Die leiospora v .Kl . kommt aber unte r allen den B lätte rn

nach verschiedenen G estalten v on Isoöt. lee. in den Neustädt’er Seen als: fr. sizricta

G ay , elatior G ay , longifolia Mott. et. Vend. , die b is 27%cm lang wird , und fialoata.

T ausch v or. v. Klinggraeti
‘

hat. den B euwis nieht geliefert, dass die Makrosporen dcr

leicspora reif und ausgebildet seien. Die Vermuthung lag nahe
,
dass sie unm if

seien . Prof. Caspary hat jedoch dadurch, dass es ihm gelang , an frisch imMärz 1885

g eholten1 Mate rial , K eirnung der glattenMakrosp<rren und Erzeugung junger Pflanzen
zu beobachten

,
den B ewe is gefunden, dass jene Makrosporen wirklich reif se ien

und mithin eine Form leiospora anzuerkennen ist.
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Isoetes erhinospmn Dnr. hat Prof. Caspary in einem neuen See
,
dem G re»

bowke—S ee beiWigodda mit. Isoet. leo. dneelbet'. zusammen
,
entdeckt, so dass mm drei

Seen mit Ieoet. echinoep. im Kreise Neustadt bekannt sind.

E s mag folg ender kurzer B ericht über die S ee - Untersuchungen hi er se ine

Ste lle finden
,
wobe i die zahlreich gesammeltenWeseermooae vorläufig nnberücksichögt

bleiben. Die Seen sind al le befahren
,
wenn sie nicht zu seioht oder zu snmpfig in

der Umgebung waren. Den 17. 7. 84. S e sper
-S ae : Poh mogeton trichoidee,

Elodea caned. 18 . 7. Loch der Weefierplnttm Zanichellin pal ash
‘ iß

,
1 E xpl. Nitella.

nidif. und sehr wenige Pflanzen v on Chem b el tica . Cham conniv enn, die B ünitz als

H andelswanre 18 72 dort zahlreich sammelte , wie Ch. nspe re , sind daselbst; v er

schwunden. Juncus G erard i am Ufer zahlre ich ; am mittleren jetzt trockenen Loch
der Westerplatte Carex di stans. 19. 7 Die 8 B e ides—een bei Heubude. Im

K l . Heide—S ee an der Försterei : Utricnlerin minor. 21 . 7. Die H enhnde'r (faul e)
Lanhe , die todte Weichsel , die 5 Kolke b e i östl ich Neuf

‘

ähr. Im grossen südlich en

Kalk , der all ein auf der G eneralstabskerte steht, E lodee een. H enptpflnnze ; Scirpus
rufhs auf dem Nordufer und Carex Metanß. 22. 7. Die S chnienl enke, die todte

Weichse l bei G aneekmg . Selv inia natens nicht vorhanden, einst da v on B eil ge

funden . 28 . 7. Die 14 Teiche , welche das G letkan
’
er Mühlenfliess epeisst; di e

im königl. G arten v on O liv e. fortgelassen. Cha m foetida long ibrae talza im obersten

Teich (Fonrnirmühl ente ioh), wie in mehreren andern. Festuca sil v etloa, am O st.

niet des obersten T eiche. Elodea can. und Potamogeton rufeecens in sehr v ielen ;
0ryza clandestina am Teich des R ippenhammere und am Dah lmenn

’
s c l wn Teich

zu Conmdehnmmer gehörig ; an letzterem auch Senecio barbareeifoline.

24. 7. Uebersiedelnng v on N enfehrwaesu naeh a schin. 25. 7. E speno

krng
’
er S ee ; lac. fr. stricte

, patnln und falca£a T anzmh*) meist leiospora, selten

v ulgefis. O estlichm Wittstock-See : Potamogeton eriepn praelonga Cesp. Z3 V '
,

180 6t. laß. sü icte , sehr wenig . Renunonlns aquatil isZ
2V '

. 26. 7. S ee v on Kl . Tuchom.

27. 7. T orfloch südlich v om v origen S ee nach Kl . Mischen zu : Nuphar Intemn

pumilum . 28 . 7. See v on K l . Mischen ; S ee v on Le esen ; Torf S ee 1 ‘
/shn1

westlich v on Le949en : Utricularia minor , Eriophorum gmc ile
,
siehe auch oben.

29. 7. Sal ben—S ee bei Hoch-K elpin, N enkeu
’

er S ee (siehe oben) , See v on Ottomin

(siehe oben). 30. 7. Nordo er des E spmkrng
’
er See’

s. 8 1 . 7. Dorf S ee v on

Köln
,
östlicher und westlicherMachowie-S ee : Myriophyll um alte rnifi. Die v on anderer

Seite gemachte Angabe, dass im östl ichen Mechowie-S ee Nuphar intermedium Ledeb.

‚

Wel ches der B estanl zw . Nuphar luteum nnd pumilum ist, v orkomxne, beruht auf nn
richtiger B estimmung einer kleinen F orm v en a har luteum. 1 . 8 . B oznnken

S ee, Czartowo- S%,
See S winek : Myriophy llum alternifl. 2. 8 . E spenkmg

'
er S ee ,

Nord—Ufer noch einmal nachWasaermcosen abgesucht. 3. 8. S treuchmfihl ente ioh und

die 4 dabe i befindl ichen kle inen Fischteiche. Im Quellthnl dav on : G ly cerin ne1nornlis.

5. 8 . S ee v on Hawowanno: Myriophyllum nlternifl.
, G eranhnn molle am Ufer ;

Dieser N ame ist. v or 184? gegeben , aim der älteste für die Form mit zurück.

S uhriftnn der phy a-»ö lwn. G M 1h oh. Jah rg. XX“
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Przeroelw$ce Verwachsener S ee) ; L anger O kuniewo—S ee ; Dorf-See v on O lmniewo.

6. 8 . S teinkrug
’

er S ee : Isoöt. lee. fr. patnln, S ühfßl €iil hl ‚ etn
'

cte , substricte ; Me
krosporen we nig , also fr. v ulgaris ; nur einige Exemplare verschiedener B lettgeetalten
waren fast glatt und wahrscheinlich no ch unreif. L eukno - S ee : L itorel la lacustris

‚

aber keine Ieoé t. Inc. , die in dieeem S ee v on anderer Se ite ang egeben ist. 7. 8 .

O st und Nord-Ufer des Sees v on L eokno ab ge weht. Der westliche Wittstock - S ee
I möt. l at. fr . etrictn, petula ,

£elcate ; die Mekrospomn alle fast glatt, also lei05pora.

Der B resenkén-S ee . 8 . 8 . G r. 0ttal g in
’
er S ee : Myriophyllum el ternifl„ I S O “. lee.

fr. falcete, petula, strictn, enb etricte ; Al les leiospora ; der Kl . O ttnlsin
‘
er S ee . 9. 8 .

S ee S ewiert b ei B ieschkowitz : Sc irpus setaoens
,
Juncus capite tns, Potent-ille proonm

bene
,
Lobelin dortm. ; S ee v on B ieschkowitz : L itorel le. le0netris , L ehe l. dortm„

I S O “ . laß. fr. patnle nnd etric£e
,
the ils leiospore, theils v nlgnrie Torf - See v on

B ieschkowitz. 1 1 . 8 . G elenken-S ee : L ohel ie , L itorel le, Isoöt. Inc. fr. stricte, pflnle

und. euhpatnlc , longi fh lia, letztere mit bis 2773 cm lang en B lättern ; al le Formen :
leic spor

‘

n; Abfluss des weetl iehen Wittstock Sees in den Mühlenteich v on Jellensoh

hätte ; in letzterem Isoöt. Inc. fr. stricte, enbf
'

elceta, auch tenuif
'

olia. n. petnle . MR»

krosporen mit schwachen Höckern und leiospora. Moos-Sw imDenm—mörse'rWalde.

12. 8 . Werznnuer S ee (Fluss—S ee) : B lechnum boreale, Juncns supinns fluitans in

einem T orfloch ; 2 T orflfimpcl zw. Wm nau
’
er Hütte und Kowal ewo; T orftümpel

N ordoatoe
_

t v on K owalewo. 13. 8 . Die T orftü mpel zw. B ojahn u nd G loddan ; Torf
tümpel südlich v on G loddan. 14. 8 . Ueb ereiedelung v on Köln nach B ieechkowitz.

15. 8 . S ee G rehowke : L ob clin dortm., I soöt laß. vulgaris fr. petol e ‚
sub etricte.

n. patentietixnn; I soätes ech inospora Dam ; S ee s no-Dombrowo(S chwarzsee), süd
Üches Seeohen in Pretoochin : Lympndinrn inundatnm ; S e echen nördlich v on Pretoschin
am Wege nach Uet&rhen; S ee v on Ustarbau, stark erniedrigt: R nnnncnlns reptans,

L ehel . dortm.
,
I soöt. l ee. v ulg . stricte

,
alle 3 meist auf dem trockenen Ufer . Die

Tümpel nördlich v on Ustarbau im freien Felde . 16. 8 . S ee v on Wigodde : 1 80 ét.
l ee. m lg. fr. stricte und patula ; S ee K ripko nordwestl . v on Wigodda. 18 . 8 . B o

rowo-80o: Isoöt. Inc. v ulg . fr. patnle und etricte„ L abel. dortm. ; S _
ee v on \Viepan ;

S ee in Jagen 5 1 des gräflichen nenstädt. F oretes: Eriophorum gmcile. Ueber
siedelnng nach Putzig . 20. 8 . Pntziger Wick dicht bei Putzig , siehe in B etrefl‘

der O b eren und Nitell e oben ; Zostera marine, R nppia. rostel late, Zenichellie palnslzris;
Plotnitz : Nastnrtinm officinale, grosse Polster im Fluss bildend. 21 . 8 . Vier

T orftümpel Nor dwest v on a hausen (Miruschin) : E rica. Tetralix , S ciqms ceespi

teens. Nacht in Karwenbruch. 22. 8 . Der östl iche und westliche Ostren—S ee ;

die Tümpel Südweetllich v on Ostrau. Erica. Tetral ix zw. der B rü cke v on Tupadel

und Ostraw reichlich. 23. 8 . Unte rsuchung des Putzig
’
er Wick zw . Putzig und

Ceynowo auf dem B oot des Herrn Dr. med. B erchert: Potamogeton p9 cünete. (T rewo

poln.) in 10— 12
'
tiefem bmkiechemWaseer. Tümpel NO v on G rossendorf B anuuculns

coufhsns G odmn. N eu für Preussen. Von G rossendcrf auf dem Putzig
‘
er Wick

nach Putm
'

g mit eigenem B oot zurü ck ; überall die genannten Characeen und B uppin

m atel lnt3 . 24. 8 . Die Plutnitz oberhalb der nördl ichsten B rücke. 25 . 8 .

Pntziger Wick zw. Oslanin und R ewe mit Herrn Dr. B orchert - Pnfz ig . Dieselben
Chereceen wie b ei Putzig , R uppia rest. und Zenich. pal . 26. 8 . Ueb emiedelnng
nach Mechan. Schwarzsee bei L eeennn (siehe oben unter Nuphar), D rosera inter



med ia . 27. 8 . Noch einmal derselbe S chwarzw e ; See im G arten des G uts L ess

nnu ; T orfsee westlich v on L eemm ; Langer S ee südwestl . v on L eeeneu (siehe oben
unter Nuphar und Nitella) ; Kl. See b e i Jagen 68 des Darelub

’

er Forsten (siehe oben

unter Nuphar und Nitelle) ; 8 tnbheuflaich. 28 . 8 . Der G u te .-See (S ee v on. G el litze) :
Liter. Inc .

,
Isoöf. lat. v ulg . fr. stricte und pahda ; Te ich derWerechkeu’

er Mühle ; der
Tiefe S ee b ei Warechkeu

’

er Mühle : Juncus obtueifierne, hier schon v on Ahremeit ent

deckt ; Hunger-8%s üdwestl . v on Warscbknu—Mühl e (siehe oben Weg en Nuphar) ; Se e
Poglewe, km westlich v on G r. Deuunatuu (siehe oben unter Nuphar). 29. 8 .

Nochmals Se e Poglewe. Uebereiedelung nach Zemowitz. 30. 8 . S ee v on. Zarn0»

witz (siehe oben unter Cham) : Cham foetida und frag ilis.

8 1 . 8. Zw. Zernern
'

tz und G elsin an mehreren T üunptdn : Erica Tetr o und

an feuchten terfig en Stellen : Lycopod iu m inundetum. l . 9. Uebersiedelumg nac h

Lusin. T ümpel b ei Abbau Warschl< eu (siehe oben b e i N upher). 2. 9. Einige
T ümpel nördlich v on Lusin ; T orfiümpel östlich v om G ut Platenre

‘

de. 3. 9. S ee

v on W'

ischetzin ; der Tiefe S ee v on Wiechetzin. Nacht in B urlomiu. 4. 9. Ueber
siedelung nach O kke litz ; O kkalitz

’
er (Wuesow

’
er) S ee . Pire la media im Hohlwege,

der unweit davon nach O st l iegt. 5 . 9. S ee v on Wahlendorf; See K urpienki ;
O ra v erhinderte eine genaue Untersuchung : 13 0 61. laß. vulg . fr. etricte

, petu la

und eubpetuln; Week—S ee : Isoét. echinonporu Der . b is 4 '
tief; derWeisse S ee (Mos

zisch) östlich v om Weg e zw . Wahlendorf und Werder: Liter. Inc .
,
L ebelin‚ S cirp.

cuesp. Ostufer; Isoetes nicht zu finden. 6. 0. S ee Domb rewo westlich v om Wege

I soétes lac. Z V, L ohel ie, L itorella. Tümpel v on S chrödemfelde
,
Kr eis G artens.

8 . 9. K l . T orfi ee östl ich v on Wilhelmsdorf. Erica. 'l ‘ etre1ix au f einem feuchten

Stück Heideland zw. Wil helmmlorl‘ und Linde, T orfsee v on Poblotz : Lycopodium
inundatum. 9. 9. T or-(see südwestlich v on Wahlendorf und die sämmtl i<zhen

T orftfimpad zw. \Vahlendorf und Vorwerk Wahl endorf südwestl ich und südöstlich
v on W

'

ahl endorf. Nirgend E rica. T etrnlht, ausse r im Norden v om Weekeee. See

K arpiouki . Weisser S ee
,
Westufer : Polystichum Oreopteris.

Schliessl ich spricht der Vorsitzende denjenig en Herren seinen warmen

Denk nun
,
die ihn mit Rath und That, besonders durch G astfreundechnf

‘

t in seinen

Unternehmungen unterstützten, den Herren Dr . med. B orchert-I’utzig , R ittergutsbe

eitzern Din-Köln. Heming -O kkelitz, v. Zelewski—B erlemin, Herrn G utspächter v. Senten
B ieschkowit z und Herrn Administrator Polehn —Quaschin.

Um 4 Uhr Schluss der Sitzung . B al d darauf F eete seen, dem auch Herr
O berhürgermeieter König beiwohnt.

Den 8 . Oktober Vormittag s wird die N ordermole und Planteg e unter Führung
der Apotheker Herren B erg er , G re en ing und des Herrn G ymnne iallehrer K ühe
mann v on den Vereinsmitg liedem besucht
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des ; im Mark der Ab ietineen dagegen siehtman eine regelmässige, an die Enden der

Carriére folgen lasse, angeben

1. Grp. Cupressineen.

E siwurde Juniperus commnnis L .
,
J. virginiana L.,

Cryptomeria japani0a
Don

, T exodiuxn semperv irens Hook. und zwar die beiden ersten durch mehrere auf

untersucht. B esonders wurde auf des
,

hlla.rk in der Höhe der S eitenh mspen geachtet.
Immer fand sich dasselbe aus parenchymatischen, wenig v erdiekten und g leich groseen

Zel len, die in der Jugend, Taxodium am 17.

"

VII . 84, Cryp&>meria am 21 . VII. 84,
Stärke führen, im Alter, Juniperus, vertrocknet und geb räxmt waren, gebil det. In

2. Grp. Podoearpeen.

Dasselbe Verhalten zeigte das Mark v on Podocarpus m ercphylla Don und

3. Grp. Taxiusen.

Das Mark v on T axns baccata L Cephalotaxus drupaeea Sieb. et Znoc . und

G ingko b iloha L. besteht aus ähnlichen Zel len wie das der meisten Angiwpermen

und stimmt im B en v ollkommen mit dem. der v orhergehenden Coniferen überein .

Dag egen zeigt Torreya nucifera S ieh. et Zoos. eine Abweichung . Ztn Untersuchung
diente ein frischer dmijflhrig er Seitentrieb, der im zweiten und dritten Jahre Knospen

gebildet hatte , Während das Mark des Triebe s nichts Vom al lg emeinen Typus Ab
we ichendes zeigte, war etwas über dem Abgangs des K nospenmsrkes ersteres v on einer

vier Zellen breiten Scheidewand durchsetzt, wel che ihre convexe Se ite nach oben
kehrte . Der Längendurchmemer dieser Zell en steht senkrecht auf dem L ängendnr ch

messer der regelmässigen Markzellen ; die Zellwände sind stärker als gewöhnlich v er

rü ckt. Durch Jod liess sich am 12. Juli 1884 sowohl in der Scheidewand, wie im

ü brigen Marke, Stärke nachweisen. Erwähnen will ich, das Torreya sich durch die

am Aste ble ibenden K nospenschupp m v on den fibrigen T axineen unterscheidet und

4. Grp. Ab ietineen.

Hier zeigt das Mark in seinem B au die grössten Verschiedenhciten. Wahrend

B inden v on verdickten Zellen an T orreya. erinnert, besitzt, finden sich bei Ab iest und



nachweisbar, in anderen nur die Scheidewand
,
und bei Pinns fehlt beides

,
obwohl

das Mark' an der Abgangsstclle der S eiteniLste eine aufl
‘

allende B räunung hat. Amu

caria endlich zeigt ein regelmässig gebautes, den Cupressineen ähnliches Mark.

1 . Tonga canadensis Can .

Das Mark des Jahreetn
'

eb es besitzt in seinermittleren Lange ßngsgestreckto

parenchymatisehe
,
wenig verdickte Zellen, die nur halb so breitwie lang sind. G egen

das Ende des Triebes dagegen bleibtder Längendurchmesser der Zellen an G rösse zurück,

ja er wird g leich dem Querdurchmasser
,
und kubische Zellen bilden das E ndmark. In

der Höhe der Knospenschuppen finden sich im Mark sogar Zellen, deren Querdurcho

messer grösser als der L äng endumhmesser
,
deren Zellwand stärker als die vorher

gehender und folg ender Merkzellen verdickt ist. Dadurch fallen sie als eine das

Mark querdumheetzende Scheidewand auf, die sich in die K noapenschuppen fortan.

setzen scheint. Diese stehen nämlich auf einem Wulstartig en R inge , der im Präparate
nach Art eines Stieles die Knospenschuppcn trägt. Die mittl eren Zell en dieses

Ringee, über dessen Natur ich noch nichts aussag en kann, haben dieselbe B eschaffen

heit wie die der Scheidewand im Mark des tragenden Astes, und bisweil en g laube

ich durch das Holz hindurch einen Zusammenhang haider wahrgenommen zu haben.

2. Mies balsamea Mill.

Wie die v orherg ehende zeigt diese nordamerikanische Tanne in der H öhe der

S eitenaste eine das! Mark quer durchsetzende Scheidewand, F ig . 1 , s, die aus fünf

b is acht Ze llreihen bestehend, bald gerade, meist aber etwas gewölbt erscheint. Die

Wölhung ist bal d der Spitze , bald dem G runde zugekehrt, öfters in der Mi tte em

g esenkt. An ‚ihre obere Zellreihe setzt sich, wie es Figur 1 , m
'

ze igt, das

In der mhcnden Knospe F ig . 2 ist diese Scheidewand, 8
,

ebenfalls

deutlich ; sie trennt das K nospenmark, m,
v om Mark, a

,
des v orhergehenden Jahres

triehes. Die Markse llen dieses sind in der N ähe der Scheidewand rundlich eif
‘

örmig
und theilweise ohne Inhalt und mit geb rach ten Zellwänden, theilweise auch mit

Protoplasma und S tärke gefüll t und mit farblosen Wänden. .Diese letzteren Zellen,
— ich will sie lehensf

‘

ähig , die erste ren im G egensatz dazu abgestorben nennen, ohne
mir deshalb ein Unheil über ihre physiolog ische T hatigkeit zu erlauben, grenzen

mit ihren Wänden eng an einander und schliessen kleine temedrische Zwischen.

zelh*fiume e in ; die ersteren dag egen sind mehr oder weniger zu nmrnengefal len, so

dass eine B erührung der Zellwände nur an wenigen Punkten stattfindet. In Folge
dessen sind grosse Zwimhenzellränme vorhanden, die viell eicht durch den Schnitt

noch v ergrössert werden. Je näher der Scheidewand, desto mehr fehlen die lebens

fahigen Zellen, desto zahlreicher sind die abgestorbenen. Die letzten R eihen bestehen

nur aus diesen. Häufig haben sie jeden Zusammenhang init den. S cheidewandzel len

verloren
,
zuweilen aber grenzen sie b is und da v ereinzelt an diese. So findet sich

In der i
'

ortwachsenden Spitze, an der sich eine einzelne Spitzenzell e nicht

findet, besteht das Mark im Längsschnitt aus v ier b ism hseckigen, mit Protoplesma
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und Stärke angefil llten Zellen, deren Wände wenig verdickt sind, F ig . 3 . Die

Länge und B reite der Zel len ist sehr verschieden.

Im älteren Jahrestri eb sind dieMarkzsllen bedeutend in die Länge gestreckt,
zwei b is v iermal so lang wie breit F ig . 4, m. D iese stehen

,
wie es in F ig . 4

zu sehen
,
senkrecht auf den S cheidewandzellen, 8 . Doch nicht der ganze Trieb be.

sitzt gleiche Zellen. Verfolgt man die Markeellen v on einer Scheidewand zur Spitze
des Triebes, so erkennt man, dass diese langen Zellen mehr und mehr durch kurze

ersetzt werden, dass der Zusammenhang zwischen den einzelnen Zellen lockerer wird.

B ald treten einzelne kubische Zel len auf. Ja in der Nähe der jüngeren S cheidewand
besitzen die Zel len nicht einmal mehr Zellwände, die sich unter deutlichen Winkeln
schneiden

,
sondern sie haben eine runde oder eiförmige G estalt angenommen; ihr

Zusammenhang ist der grossen Zwischenzellräume wegen äusserst lose, ihr Inhalt

mehr oder weniger gehräunt. S ie zeigen grosse Neigung selbst am b efeuchflaten

Messer zu kleben und fortgerissen zu werden. In jüngeren Aceton liegen sie öfters
der Scheidewand fest an F ig . 1 l, in älteren sind sie zusamfncnget

‘

allen, v er

tro<:knet. Dadurch wird eine Lücke gebil det.
Aehnl ioh ist das Mark in dem vorhergehenden Jahrestriebe gebildet. Ich

verweise
,
umWiederholungen zu vermeiden, auf F ig . 1

,
die den horizontalen w. u.)

Längsschni tt des 1879er und 1880er Markes und der Scheidewand darstell t und zwar

eines Präparates, das eine Lücke nieht zeig t. I ch besitze ausserdem solche mrt L ücke .

E s sind die ältesten Schosse
,
die ich unte rsuchen konnte . Da der typische B au

ke ine Abweichungen zeigt, so folgere ich, dass diese eben dargelegten Verhältnisse
sich auch in älteren Ac eton wiederfinden werden. Die Lü cke findet sich demnach

nicht in jedem Ende einen Jahresschoss*es oder in jedem G rund eines Seitensprosses .

Vielmehr richte t sich ihr Vorkommen nach dem Alter des Tfiehes; je älter der unter
suchte 'I

‘

rich
,
desto sicherer darf man auf das Vorhandensein einer Lü cke rechnen

,

weil in diesen die abgestorbenen
'Zelleu immer zahlreicher und mehr vertrocknet sind.

S ie zeigt sich namentlich in trocknen A esten gross und deutl ich. In älte ren leben
den ist sie

, je nachdem der Schnitt gefiihrt wird, bald mehr
,
bald weniger deutlich.

S chnitte, v on der Spitze zum G runde geführt, geben eine grössere, in umg ekehrter
R ichtung g eführte, eine kleinere Lücke, weil die Zellen durch das Messer bald zu.

sammengeschob an, bal d v on e inander getrennt werden. Immer aber verkle inerte sich
die Lücke noch

,
wenn ein Tropfen Wasser hinzugegsben wurde

,
da dann die

Zellwände ihre alte Spannung und Form erhielte n. Die L ücke entsteht niemals

durch T heilung oder Zerreissung besonders dazu ausgebildeter Zellen, sondern ist ein
vergrösserte r Zfi schenzel lranm. Ihre G rösse ist auch nichts prixnfires, v on vorne
here in Angelegtes, sondern etwas s

'

ekundäres, v on dem Alter und der Feuchtigkeit
des Ast/es Abhängigw . E in G rund für ihr Entstehen ist das Zusammenfallcn der

obersten Msrkzsllen eines Jahresschosses
,
welchem die tiefer liegenden, gewöhnl ichen

Markzellm und die höher l ieg enden S eheidewandzellm ihrer stärker v erdi<:ktenWände
wegen nicht folgen können.

Doch ist nicht zu v erkonnen
,
dass die G rösse auch v on dem Wachsthum des

Astes abhängig ist. Wenn sich die Holmellen in die Länge strecken, so wird damit
die Scheidewand weiter v on den oberstenMerkzellen entfernt, die L ücke v ergrössert.

Unterbleib t die stärkere Streckung , so bleibt auch die L ücke klein, oder fehl t gänzl ich.
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Die Lücke ist ferner durch alle Jahrgänge hindurch v on g leicher Beschaffen
heit. Ueberall , wo sie eingetroffen wurde, war sie v on L ufi. erfüll t; niemals wurde
in ihr H erz oder Flüssigkeit gefunden.

Um über die Veränderun
g
en der S cheidewandzdllen Klarheit zu bekommen

,

wurde in der Endknospe, sowie in den beiden v oriwrgehenden Jahrwab ecbnitten der

Hohlraum und die g emeinsame Wand der 8 0heidewendzellen gemessen. D ieserhalb
wurden auch die Präparate in doppe lter Weise angefertigt; es wurden einmal Median
schnitte und zweitens Schnitte durch die Axe zweiten G rades und den G rund des

Jahrestriebes geführt. Die Schnitte letzter A rt treffen also die Axe ereten G rades

unter einem mehr oder weniger g rossen Winkel , der v on der Neigung der A m

zweite n G rades abhängt; da aber dieee S hnitte letzter Art sich der Wegrechten an

nähern, so nenne ich sie horizontal e L änt nitte. S ie wurden zugleich so angeleg t,
dass sie durch die An der Knospen dritten G rades gingen.

Im Al lg emeinen l
i

egt der längste Durchmesser der Zel len senkrecht zur

Waehsthumsrichtung des Astes ; obwohl auch Zellen, deren Länge und Breite gleich ,
ja deren grösste Ausdehnung der Axe des Triebes parallel ist, getroffen werden, wie
es F ig . 5 ze igt. Diese giebt die unteren S cheidewand mlleu der ruhenden Endknospe
wieder. Primäre Zellwand ist überal l deutlich ; die starken aekundxiren Verdickungen
werden v on Porenkan&len durchzogen. Des Verhältniss des Läng en zum Höhen
dnrcbmeeeer und zur Dicke der Wand zwischen zwei Ze llräumen stellt sich an den

Med ianacbnitten im Mittel aus je fünf Messungen
1 . in der E ndknospe 188 1 :
in der E ndknmpe 1880 :

3. in der Endknospe 1879: L : H : D a ? 9

Die absoluten Werte für die Länge des Zell raurnee waren für 188 1 m 0,0261 mm,
für

mm und für 1879 mm ; fü r die Höhe des Zellraumes ergab
sich 188 1 mm

,
für 1880 mm

,
für 1879 0

,
0127n1m ; die g emeinsame

Wand zweier benachbarter Zell en war 188 1 mm ,
1880 mm

,

1879= 0
,
0079mn1 etark. S omit hat: in diesen drei Jahren eine Vergrösserung des

Zellraumaa nach Länge und H öhe, sowie eine Verdickung der Zellwände stattge funden.

Aueh die horizontal en L ängswhnitte ergeben ähnl iche R esul tate. Das Ver

hältnisS des L ängendnrchmesm zum H öhendurchmesmr und zur Dieb e der gemein

samen Wand ist fiir 188 1 :

1880: L : H : D =22 1 18

1879: L : H :D=2l 216

Die berechneten Messungen ste llen den M ugendm hmesser fiir 188 1 =0
,
0238 m111

‚

ffir mm und fiir 1879 mm ; die Höhe ist. für 1881 mm,

fiir 1880= 0
,
015mm und für 1879 m 0

‚
0185 mm; die gemeinsame Wand ist 188 1

mm, 1880=0
‚00871nm,

1879 0
,
0075 mm dick. Ze igt auch die Längen

ausdehnung in 1879, sowie die Dicke der Zd lwand gegen 1880 bei diesen zweiten

Messungen eine Abnahme, die ihre Erklärung in der verschiedenen Stärke der unter

suchten A este findet, eo ist doch gegen 188 1 eine
,
nur durch eelbstständiges Wachs

thum erkhh liche Vergrösserung bemerkbar. Woraus der S ehlnes, dass die Scheide
wandzellen ihr Leben länger als die übrigenMarkzellem bewahrt haben, gerechtfertigt
erscheint. Ist auch dieses Wachstbum niéht eo l ebhafiz und v on grossen G estalte
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veränderungen beg leitet gewesen, so hat doch eine Verdickung der Ze ände
,
sowie

findet man. dass die Länge in den ersteren grösser ist. S ie übertrifit die letzeren

1881 um 0
,
0023 mn1 , 1880 um 0

,
0029mm und 1879 um mm. Es entspricht

wandzellen in der Ri chtung der Mediane, also paral lel der Ri chtung der Schwerkraft;
es stimmt vollständig mit der Waehsthumsart des Astes übere in.

In der T heil ung begrifl
‘

ene Zell en wurden in keiner S cheidewand, wohl aber

ab und zu dünnere, der IÄngsaxe des Astes mehr oder weniger parallele Scheide
wände angetroffen. Eine Zellvermehrung kann , wenn sie überhaupt sta ttgefunden ,

nur in einse itiger R ichtung eingetr eten sein. Die Scheidewand war nämlich im

dürfte wohl kaum eine Zel lvermehrung in der Wachsthumari«:htung des Astes, die

die Scheidewand durch neue Zellreihen verstärken würde, abzul eiten sein. G eg en

diese Annahme sprechen ferner die geringen Unterschiede in der H öhe der gemessenen
Zellräume

,
während doch durch eine T heiltlßg in dieser R ichtung gerade die Höhe

bedeutend verkürzt erscheinen müsste . Bankrecht zur Höhe bestand die S eheidewsnd
der Länge nach 188 1 aus zehn

,
1880 ans neunzehn und 1879 aus fünfzehn neben

einanderliegenden Zel len. Wenn also eine Vermehrung der S cheidewsndzellen statt

gefunden, so hat sie wahrscheinlich nur
,
dem Dickenm chsthurn des Astes folgend,

zu der Verbreiterung der Scheide beigetragen und die Zellwtinde sind mehr

oder weniger zur Astaxe parallel angelegt.

Daraus folgt dann1 dass die allgemeine G estalt der S eheidewanü ell en durch
das Wachsthum nicht wesentlich verändert ist. Die Zellen haben die Form unregel«

massiger Prismen mit drei oder vier, mehr oder weniger gewölbten Seiten, so dass

sie bisweilen an die Eiform erinnern. Die G estal t der Zellen an getrennten zu

beobachten ,
war trotz der sorgfältigsten Mazeration mit Wasser, Säuren, Al kalien

oder chlorsmrrem Kal i und S alpetensüure nicht möglich, weil sich eine einzelne Zelle

nicht hmansprüpariren liess. Die Zel len erscheinen ferner in der R ichtung der Ast»

exe zusammm gedrü ckt und besitzen stark verdickte Wände mit einfachen Poren, die,

soweit beobachtet, also b is ins dritte Jahr, geschlossen sind. Ob sie in späteren
Jahren offen sind, kann ich ni cht sagen.

Auch in der Zapfenax e F ig . 6 findet sich in der H öhe der untersten

Schuppen eine ähnliche, zehn b is zwölf Zellen starke S che idewund, 8 , doch ist unter
halb derselben keine Lücke, sondern e in e igenthfimliehnßZellg ewebe, und an dieses

schl iessen sich die rund1ichen M mkze llen
, a, welche, dem Stiel e angehörend, ohne

L ückenb ildung zum Astmarke ü bergehen. Dieses zwischen der S che idewand, s
,
und

dem Mark des Zapfenstiel es, a
,
liegende Zellgewebe, dessen G lieder in mehr oder

weniger radialen Re ihen angeordnet, dünnwandig , ohne Zwischenzellräume an ein

ander liegen, widersteht der Schwefelsäure ungeme in lange ; durch Jod und Schwefel

säure wird es nach Quellen in Kahlange b lau. Diese in ihren Reaktionen kcrkähn

liche Zellschicht sitzt auf dem Mark des Zapfensh
'

eles wie ein Zündhutchen auf dem



Pi5 t0n, so dass das Ende des letzteren v olletitudig , auch zum Theil seitlich v on der

Scheidewand abgeschlossen ist. Dieses korkiihnlicbe Zellgewebe findet sich in jedem
Zapfen ; niemals an seiner S telle eine Lücke. Das Mark der Zapfenspindd b esteht
aus Parenchym mit stark v erdiekten, porösen Wänden, ru ; es zeig t ke ine Zwischen
zel lrüume.

8. Ahlen nobllis Llndl.

Am G runde des dregährigen Triebes fand sich eine eilf b is zwölfZellen di cke
Scheidewand, deren untere se chs Schichten heller ge färbt sind und Stärke führen.

Die S cheide ist nach oben convex, nach unten ooneav . Das sich anschliessende
junge Mark erscheint dem blossen Aug e hellbraun, fiihrt aber Stärke ; das alte Mark
ist dunkelbraun. Einige runde Zellen diese s sitzen an der S che idewund fest; doch
ist die Hmptmnsse derselben so zusammengee cbrumpft, dass ü ber und seitl ich
alten Msrkkörper eine deutliche Lü cke vorhanden ist.

Jod zeigt in e inigen Zellen Stärke ; daneben l iegen leere Zellen. Jod und

conzentrirte Schwefelsäure so zu dem in Wasser befindl ichen Priiparat zugesetzt, dass

das jüngste Holz und die Merkzellen blau, die älteren Holzzellen gelbgrün wurden,
ertheil te einig en äl teren runden Msrkzelleu auch eine blaue Farbe, zwischen ihnen

lagen aber unveränderte braune. Die sechs untersten Zellreihen der Scheidewand
waren gequollen ,

aber ung efärht, die oberen braunen unverändert. Erst längere
Einwirkung v on Jod und S chwefelsäure machte al les bleu

,
zuerst die innere Wand

verdickung der hellen Soheidewaudschicht. E s sind souach die Wände der

S cheidewandzelleu aus einer anderen Modification des Zellstofl
‘

es gebildet, die den

R eegenü en länger wi der
—
steht

,
als die jungen Mark und H olzzcllen .

Am G runde des diesjährigen Triebes lag eine sechszellige, nach oben conr exc
,

nach unten ooncav e Scheidewand, unter derselben die Lücke. Auch hier waren die

drei oberen Zellreihen heller als. die unteren gefiirb t. Im al ten Mark liegen zwischen
bre nnen und stärkef

‘

reien Zellen helle mit Starke. E s scheint hier e ine Vermehru ng
der S cheidewandzellen auch in der H öhe

,
in der R ichtung der A staxe v mmkomm en.

Die imWschsthum begrifl
‘

ene Endknospe zeigte am 17. .VII . 1884 noch keine
Anlage der S cheidewand und Lücke . Doch grenzten rundl ich e Markze llen an solche
mit mehr oder weniger zu einander senkrect Wänden, die der Spitze zulegen.

4. Abies magnifica glauca Hort.
In einem v ertr0ckneten Zweige war eine fih1fizelligo Scheidewand mit darunter

lieg ender Lü cke vorhanden.

6. Min Fraseri Until.

Am G runde des diesjährigen Triebes geht fürs blosse Auge ein feiner brauner
Strich , der nach der Spitze zu ooncs v ist, durch das Mark. E s sind dies die oberen
rundl ichen, abgestorbenen Zell en des v orjfihrigen Markes. Ueber diesen, durch eine

L ü cke getrennt, liegt die aus sechs Zellreihen in senkrechter R ichtung bestehende
S cheidem nd Der Zellrau m der S cheidewandzellen ist im Durchschnitt elliptisch

,

der grösste Durchmesser liegt senkrecht zur Wachsthumsrichtung des Astes. Der

Inhal t war am 21 . VII. 1884 Protom mit grossem
“

Zel lkern, Stärke fehlte. Diese
fand sich aber in einem anderen am 28 . VI. 1885 unte rsuchten Aste . Die Zellwand
war stets hell und sehr dick, auch v on einfachen

,
im Durchschn itt elliptisch ge

‘
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Innerhalb der Knospe sind zwei Arten v onMarkse llm erkennbar ; die unteren

so lang wie breit und etwas abgerundet, die oberen, fünf R eihen, querw
und verdickt. Dann folgt das gewöhnliche Mark der Knospen . Al le Zell en ent

halten reichl iehes Protot Die fünf R eihen
'

quergestreckter Zellen werden die

6. Atlas nonlmannlansSpach.
Auch diese südkaukssische Tanne zeigt ebenso wie die nordm efiksnischen

eine S oheidewand nnd Lü cke. Am G runde eines vorjährigen Asien bestand die

Scheidewand aus vier helleren und v ier b is fünf dunkleren Zellreihen
,
v on denen die

ersteren unteren S türke führten. Das älte re, dem blossen Ange braun erscheinende

Mark war te ilweise aus Stärke haltigen, l ebenden , theilwe ise aus sbgestorbsnen Zellen

gebildet. Zwischen den gewöhnl ichen Markze llen und der Sche idewand war eine

spaltensrtige, schmale Lücke . Das jüngereMerk fithrte am 21. VII . 84 keine S tärke.
Die Scheidewand des diesjährigen Triebes hatte drei helle und v ier dunkele

Zel lschichten und war durch einen schmalen Spal t v om darunter l iegenden Mark ge
trennt. Nirgends konnte Stärke nachg ewiesen werden.

Das Mark der Endknospe zeigte über dem Ansatz der untersten Schuppen
eine Verengerung , in der die nach oben concave Scheidewand liegt. Die Zellen der
se lben sind

,
wie gewöhnlich, (pl an

—

gestreckt; ihre Wände stärker v erdickt. In keiner
der sieben Zell reihen konnte Stärke nachgewiesen werden, wohl aber reichliches Pro

toplesma. Das darunter l iegende ältere Mark war in den oberen R e ihen gebrännt,
wenn auch noch keine Lü cke gebildet war. Das K nospenmsrk bestand aus fast knb i

schen Zell en.

7. Abies pecfineta DC.

In der Endknospe ist eine fiinf b is sechs Zell en dicke und zwölf b is dreizehn
Zellen lange Scheidewand v orhanden. Das darunter l iegende, alte Mark

,
welches

durch eine s
‘

paltenartige Lücke v on derselben getrennt ist, besteht aus rundlichen,
lockeren Zellen und zeigt eine kleine Verbreiterung gegen die Knospe hin. Die
älte re

,
ebenso dicke aber fünfzehn b is sechszehn Zellen breite S eheidewend war gegen

Poren waren in den stark v erdiekten Wänden nur selten erkennbar
, immer aber

sehr reichl iches Protoplssms . E ine Lücke war ausg ebildet.

8 . AM“ oephnlonica U(.

E ine zehn bis el£ Z ellen dicke und achtzehn b is neunzehn Zellen lang e

S cheidewand trennt das Knospenmark v on dem des letzte n T rieb ee. Unte r ihr ist
eine kleine spaltenfbrmig fßLücke erkennbar. Auch in dem zwei Jahre älteren Mark
ist eine achtzehn b is neun whn Zellen lange und sieben b is acht Zell en dicke Scheide
wand

,
die nur in äusserst losem Znsammenhznge mit dem äl teren Mark steht, er

9. Mies panacbaioa Heldreich.
Zwischen dem etwas blasig aufgetriebenen alten Mark, dessen runde Zell en

zwar unter sich, doch wenig mit den angrenzenden Zellen in Zusammenhang stehen
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14. Atlas Maximowlozli K. l. . B . 1883

Am G runde des v orjährigen Triebes war eine fünf b is sechs Zellreihen
starke Scheidewand

‚
deren obere drei Re ihen braun, v orhanden. Die unteren hellen

S ehichten führten S tärke
,
die dem jüngeren Marke am 21 . VII . 1884 fehl te . Am

G runde des diesjährigen Triebes fand sich eine ebenso starke Scheidewand mit drei
hel len

,
Stärke führenden S chichten. Die älteren Markzellen waren zum Theil braun

und leer, zum Theil hell und mit Starke gefüllt. Das junge Mark zeigte keine Stärke,
di e sich aber schon in den Marla trahl en vorfand. Eine Lü cke wurde unter keiner

15. Picea excelsa Lit.
Figur 7 stellt einen am 19. April 1885 angefertigten Längsschnitt durch die

hervortreten. Je näher der Spitze desto kle iner sind die Nadeln ; der Scheitel ist
ohne dieselben. E ine einzelne Sche itelzelle war nicht v orhanden. Der Innenraum

des T riebes wird v on g le ichmässigeu knb ischen Zellen, m,
mit reichem Inhalt ge

b ildet. Unter diesen setzt eine zehn b is elf Re ihen dicke Wand, s, quer durch das

Mark . Ihre grösste Dicke liegt in der Mitte des Astes; nach den Seiten wird sie

dünner
,
da die Zellenzahl abnimmt. Die Länge der Scheidewand v on links nach

rechts hängt v on der Stärke des Triebes ab . B ei v ier G ipfelknospen v on Aesten

fand ich sie zu mm ; im Mittel ist sie a mm

lang . Die entsprechende Dicke am R ande war

mm; im Mittel nun ; die Dicke in der Mitte betrug
mm

,
durchschnittl ich mm. Diese Scheidewand

wird am R ande me ist v on sechs, in der Mi tte v on zehn Reihen stark v er
—dichte r

Zellen gebildet, welche ohne Zwischenräume an einander schliessen. S ie enthalten

v iel Protoplasma und einen grossen Zellkern ; Stärke und Kernkörperchen konnte

ich nicht erkennen. Die Verdickung ist v on zahlre ichen Poren durchsetzt, wie es

F ig . 8 veranschaul icht; F ig . 9 giebt einige Zell en im Verbands. Die Poren erweitern

sich z u kleinen Höfen ; die Scheidewand zwischen denselben ist deutlich s ichtbar.

I ch erhielt folgende Massen, die ich im Mittel aus je f ünf Messungen angebe : L änge
des Porenganges mm ; B reite des Zellraumes mm; Länge des

selben mm; Wandstärke zwischen zwei Zeilen mm. Der Durch
messer des Zellkernes im kürzeren Zell endurchmesser gemessen war mm

,

im längeren Zellendurchmesser mm. Da der Anbl ick der Zellen und des

zontal en S chnitt führt, so folgt für den Zellkern eine etwas ab geplatte ts K ng e lge

stalt und für die Zellen ‚selbst eine Form,
die dem Rotationsellipsoid nahe kommt;

das b eweiest au ch der Querschnitt durch die Scheidewand. Die mittl ere Länge der
Zellen, v on Scheide zu Scheidewand‚

ist mm; die B reite O
, .0198 mm

Der untere Rand der Markscb eidewand ist nicht eben
, sondern zeigt Aus

b udhtungen, welche es klar erscheinen lassen, dass v on ihr die darunter liegenden

.Frag liche Tanne aus der kgl. Landesbaumechd e ; nur in einem Jahre ang ezeigt Ist

nicht Piece Maximowiczii ; hält alle Unbill des Klimas ohne Schaden aus.

“

(Prof. Caspary .)
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Marksellen gewaltsam abgerissen sind. Diese Wand bildet den oberen Rand der

Lü cke ; der untere wird v on kugligen b is eiförmig en, por0sen Marksel lsn gebildet,

Zellwand F ig . 10 hin und wieder
_gebräunt. Der G m mmtanb lick macht den

E indruck eines v ertrocknendeu Zellgewebes, das nur 108 6 am Holzrohr hängt und

leicht hemusfhllt. Durch Wassen usatz kann es in seine frühere Spannung gebracht
und die Lücke geschlossen werden. Auf diese verkürzten Zell en folgt dann das aus

langg esl:reckten, inhalü eeren Parsnchymzellen bestehende Mark das vorjährigen
Triebes. An dieses, m in F ig . 1 1, schliesst sich dann unmittelbar die Scheidewand

,

s
, mit ihren queren, jetzt inhal tleercn Zel len an, deren Lumen in der B reite

mm, in der L änge mm ist. Die gemeinsame Wand zwischen

zwei Zel len ist m mm stark.

Darunte r l iegt die Lücke, I. E s folg en die abgestorbeneu, rundlicheu Mark
zellen, F ig . 12

,
mit gehräunten Zollwiinden, in denen die Poren nur noch äusserst

sel ten erkennbar. Al kohol und Terpentinöl entfernte die Farbe nicht; Kal ilaug e

lässt die Zellwand aufquell eu. D iese Zell en werden seltener ; es treten zwisehen sie

einige mit ungd lirbten Zellwänden und deutlichen Poren
,
F ig . 13 . Letztem Zellen

sind weiter abwärts in der Mehrzahl und dann folgt die gewöhnliche Zellform
des Markes

,
die dann wieder an die Querzel len der S cheidewand, F ig . 14

, grenzen.

Markzel len sowohl wie die S cheidewandze llen sind ohne Inhalt, mit nu

gefärbten Zellwänden und einfachen
, geechlcssenen Poren.

S o wiederholt sich der B au des Markets durch jedes Jahr b is zum verfolg ten
neunten, in welchem die Zellrfiume mm breit und. mm lang sind.

Die Verdickung zwischen zwei Zeil en war mm stark. N ur die ab g estorbencn
und ge brannten Zell en des ültc ren Markes fall en beim Schneiden leichter als früher

heraus, wodurch dann die Lü cke vergrössert erscheint. Auch in den A esten findet

man denselben regelmässig en B au des Markes wie im S hamu m.

Immer ist des Mark in der Nähe des Endes eines Jahrestriebes, näml ich da,
wo äusserlich die Knospenschuppen der R inde eing ewachsen sind, v on einer mehr

oder weniger dicken Scheidewand, die ungeftlhr die G estalt einer planconv exen Linse

hat, durchst Die Zellen derselben sind eifö rmi g b is elliplisch ; besitzen stark
verdickte Wände, die v on Porenkanälen häufig durchbrochen sind. Der Zellinhalt ist

Protoplasma und ein gmsser kugliger Zellkern. Eine Vergrü seemng des Zellraurnes
fi ndet mit dem Al ter statt

,
da die Maasse der Zellen älterer Seheidewände grösser

als die dcr Endknospe sind. Dag eg en zeig t das neunte Jahr, dass die Scheidewand
zellen kürzer geworden sind

,
dass sie sich in der Richtung des Radius des Stammes

v erkl einert haben ; was mit dem Verhal ten des Markes b ei H olzpfianzen ü berein

stimmen würde . Unterhalb der S cheidewand findet sich e ine, der G rösse nach sehr

v erschiedene Lücke, die niemals mit H a m oder Terpentinöl g efü ll t angetroli
”

en wurde.

S ie ist ein Zwischen2ellraum
,
der durch die Streckung des I iolzmhres, welcher die

rundlichen äl teren Merkzellen nicht folgten, entstanden ist. Die G rösse der Lücke
schwankt je nach dem Wassergehalt des unterm1chteu T heüss der Pflanze ; sie ist in
trockenen Pflanzentheil en grö sser als in feuchten. Ja sogar in der Endknospe des

Stammes wird sie während des Winters grösser als wiihrend des Frühl ings gesehen.

In abgefallenen Zapfen konnte ich weder S cheidewaud noch Lücke finden.
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16. Picea Henziesii Can .

Am G runde des v orjährigen T riebeq ist eine sechs b is sieben Zellenreihen
starke Scheid e vorhanden, deren bedeutend v erdickte Zellwttnde zwei Schichten

,

die bei Jodmsatz noch deutlicher wurden
,
zeigen. Unter der Scheidewand wird eine

bildet, doch führen diese ebenso wie die Scheidewandzellen Stärke. Am G runde des

diesjährigen T riches ist eine fünf b is sechsm ll ige Scheidewand, die nicht wie die

v orhergehende biconvex, sondern nach der Spitze zu concav
, nach unten convex ist;

darunter ist. eine deutl iche Lü cke.

Die Endknospe des untersuchten Astee war am 16. VII . 1884 oben glatt und
schon in R uhe. S ie zeigte dreier lei G estal ten der Mu kzel len. Unte n und inmitten

der Knospe waren die Zellen regelmässig polyedrisch , der Querdurchmcsser gleich
dem Längendurchmesser. Naher der Spitze waren acht b is neun R eihen entschieden

quergeatrmkter Zell en, die ebenso wie die vorhergehenden Chlorophyll fiihren
,
v or

handen. Ueber diesen befinden sich v ier b is fünf Reihen quadratischer, B l attg rün

freier Zellen, die die Oberhaut bilden.

17. Piece sltchensia Cm .

Am 17. VII . 1884 war am G nmde des diesjährigen Triebes eine filnf b is

sech32el lige Scheidewand, an deren unterexn Rande einige al te Markzel len festsassen .

Zwischen diesen und dem altenMark war eine deutliche Lü cke. Starke war nirgend
v orhanden. Die fortwachsende Endknospe hatte eine Scheidewand noch nicht

18 . Plcea alte Lit.

Der Medianschnitt der G ipfelknospe eines Astes ze igte unter der aus acht

b is neun Zellreihen bestehenden Scheidewand jedesmal eine Lü cke, die durch das

Fehlen der rundlichen Markzellen hervorgerufen wurde . Die Zellen der Scheide
wand haben den schon b ei P. Menziesii und P. exce lsa beschriebenen B au ; es sind

stark verdickt6 , pcröse und eng an einander liegende poly ädrische Zellen mit

reichlichem Inhal t. Die einjährige Scheidewand besteht ebenfalls aus neun Zellreihen ;
doch ist sie gegen das ältere Mark conv ax . Dieses besteht aus rundlichen

,
lockeren

Zellen
,
welche durch den Schnitt leicht fortgeführt werden. Das übrige Mark be

steht ans langem Pm nchym. Diese sowie die drei ersten Zellreihen der Scheide

19. Pioea mariana nigra.

Untersucht wurde die Endkn<mpe und einig e Seitenknospen eines Antec.

In all en war eine Scheidewand
,
aus sechs b is sieben Re ihen stark v erdichtet Zellen

bestehend, vorhanden. Die Zel len derselben enthielten am 28 . III . 1882wohl reichl ich

Protoplasma, doch keine Stärke. Diese fand sich ab er in den grosskern igen Zellen des
jungen Markes und hin und wieder in den rundlichen, lockeren Zell en des vorher

g ehenden Markes . Am Ende desse lben war eine Lü cke vorhanden .

ha gehenden T riobes. Erstem bestand aus sieben Zellreihen und ist nach oben zu

g ewölbt, die oberen drei Zellreihsn unterscheiden sich v on den un teren durch eine
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dunkl em Farbe . Während ein helles, durchsichtiges Protoplasnm die Markzel len
{mit, ist in den S cheidewandzellen ein dunkles. S tärke war in keinem nachweisbar

20. Piece obovata Ledeb .

ZurUntersuehung wurdenMedim schnifie durch den diesjährig en und vorjährigen
Trieb einesAntes am 1 . II . 1882 geführt. Die Endknospe ze igte eine aus sechs b is sieben
Zellreihen bestehende Scheidewand. Darunter

,
im älteren Mark, war b ei jedem Schnitt

wahrscheinlich durch Ankleben der rund1iohen‚ locker zueammenhäng enden Ze llen am

Messer eine auffallend grosse L ücke. Darüber lag Parenchym mit reichlichern Inhalt.
Die v erjährige S cheidewand begrenzte auf der untern Seite ein Mark, das aus läng eren,

parenchymatischen, auf umfangre ichen S chnitten im Zickmck angeordnete n Zell en
bestand. Das unter der S cheidewand und dieser meist anl iegende ältere Merk be

stand aus leeren unregelmässig runden Zellen mit auffall end dünnen Scheidewänden,
erst in einiger Entfernung nahm die Zellwand die gewöhnliche D icke an.

21. Picea Techugatzkoi Hort! )
Während in einem abgwtorbenen Aete die Lücke sehr deutl ich

,
war

G runde eines diesjährigen, frischen Zweiges nur eine siebenzellige S cheidewancl und

keine Lü cke ausgebildet. Das äl tere Mark bestand in seinem jüngsten Theile
runden lockeren Zellen. In der E ndknospe war am 27. VII . 1884 weder Scheide
wand noch Lücke.

22. Piece I orinda Lk.

In der durchschnittenen Endknospe eines A etee erkennt das unbewafl
'

m te

Auge nach der Spitze zu ein dunkelgrünes, nach d em G runde zu ein hellgrünes Mark.

E rstm s besteht aus weiten, in derWachethurnsrichtnng gestreckt Zell en ; l etzteres
aus se chs R eihen qua geetreckter Zell en mit verdickten Wänden ; doch enthielten
diese am 17. VII . 1884 weder Chlorophyll noch Stärke. Es sind die S che idewand

zel len. Auf diese folgt ein grossmaechiges Mark, dessen v ier bis seohm kige Ze llen
wegrecht v on links nach rechts die grösste Ar e haben und kein Ch lorophyll und keine
Stärke fiihren. Zwiechen Scheidewand und altem Mark war keine Lücke.

Am G runde dee 18830r Triebes liegt eine filnf Zellen dicke Scheidewand
und unter derselben braune und helle, rundliche Markzel len. Eine Lü cke war nicht
ausgebildet ; Stärke nicht nachweisbar.

Der Tr ieb des Jahres 1882 hatte am G runde eine in der M e eieb enze llige

nach unten convexe S cheidemmd, in deren Zellen S tärke augetrofi
'

en wurde. Obwohl
keine Lücke ausgebildet war, eo bestand das ältere Mark aus runden

,
der grossen

Zwischenzellrüume wegen lockeren Zellen
,
deren Wände zum Theil hell

,
zum Theil

braun gefärbt waren, nur die hellwandigen enthielten S tärke. Diese war in dem

über der Scheidewand liegenden jüngeren Mark noch nicht nachweisbar.

In todten A eeten war unter jeder Scheidewand eine grosse Lücke.

E s zeigt diese im westlichen Himalaya in 2000 b is 8000 Meter Höhe wachsende
Fichte sehr deutlich die Veränderung der am. Ende des Trieb 98 befindlichen Mark
zellen. Diese sind in der E ndlmospe polyedrisch ‚ runden sieh im ersten Jahre ab

und bilden im zweiten grosse Zwischenzellräume. Dane dieselben nicht zu einer

„P. Tschugatzkoi Hm ist wahrscheinlich Piece obov ata L edeb“
(Prof. Caspary .)
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Marklücke zusammenflieemn, zu deren Ausbildung all e Verhältnisse gegeben sind,
könnte man vielleicht dem veränderten Klima, das eine beträchtliche S h eckung der

Holzzell en nicht gestattet, diese ebenso wie die ganze Pflanze am richtigen Wachs
thum hindern wird, zuschrciben. Ob aber nicht auch b ei uns in älteren Acaten eine

L ü ckenb ildung eintritt, kann ich nicht sagen, da. ich solche nicht erhalten konnte .

23 . Plcea polita Car
-
r.

Untersucht wurde ein Seitenzweig v om S tammgrunde am. VII . 1882. Am

G runde des vorjähr ig en
'
I

‘

riebae war eine deutli che Lü cke und darüber eine zehn
Zel len starke Scheidewand, die nach Oben eben

, nach unten convex ersch ien
,

kennbar. Die unteren drei Zell reihen besessen hell e Wände und filhrtcn S tärke ; die

mit S tärke g efüll t. Das obere E nde des alten Markes war braun, ab geetorben und

ohne Starke ; diese fand sich erst in einiger Entfernung . Auch zwischen dem dies

und vorjährigen Triebe befand sich Lücke und Scheidewand. Letztere War '

sieben
b is achtreihig ; ihre v i er unteren R eihen bestanden aus hellwandigmr Zel len. S tarke
war in ihr ebensowenig wie in den darunter liegenden rundenMarkzel len vorhanden ;
sie fand sich erst in den langgestreckten Markzell en.

Die im Wachsthum begrifi
'

ene E ndknmpe zeigte noeh keine Difl
'

erenzirung

Piece alkoklana Cart.

Am 15. II I. 1882 wer in dcr K nospe eines Astee die Scheidewand im Mark
deutlich erkennbar . Unterschied sie sich v on deri älteren Mark mllen auch nur durch
die stärker verdica Wände und den festemn Zusammenhang ihrer Zel len, an war

sie doch gegen die wenig verdichten Zellen des K nospemnnrkes scharf abgegrenzt
In dünneren Schnitten war eine L ü cke zwischen einigen an der Sche idewand fest

sitzen gebliebenen Markzellen und den ü brigen vorhanden ; in dickeren fehl te sie.

Offenbar war also die Lücke nur durch das Messer, an dem die dünnwandig9n, locker
meammenhängenden Zell en kl eben blieben , und nicht in der Endknospe durch das

Wachsthtnn entstanden.

Die vorjährige und auch die vorhergehende dreijährige S che ide zeigte

eine Difl erenzirung ihres G ewebes. Während in der Knospe die Scheidewand aus

fünf g leichartigen Zel lreihen bestand, zeigte der Ast am Anfange der Jahrestriebe
über vier b is fünf Reihen g leichfal ls hellwandig er Zellen drei b is vier mi t wenige r
verdickten Wänden, an welche dann die langg estrecktc n Ms rkzell en des jüngeren
T riebcs sich anl egten. Die Merkzellen am Ende des älteren Triebes waren
eii

‘

örmig , he ll e nndig , mit braunem,
hzu zigem Inhalte und durch grosse Zwischenzell

räume v on einander getrennt. Obwohl die Präparate stets Lü cken ze ig ten, somöchte

ich doch annehmen, dass diese durch Fortre issen der sehr harzreichen Markzel len

entstanden sind
,
da einige derselben, wenn auch nur vereinzelt an der S cheidewund

aussen. E s lag die Lücke, abweichend v on all en anderen, nicht zwischen Scheide
wand und altem Mark, sondern innerhal b dieses. Vielleicht passen auf diese, an das

wärmere japanesische Klima gewöhnte Fichte dieselben Erwägungen wie be i P. Mo
rinda. E s sind auch hier alle Verhältnisse zur L ückenb ildung gegeben ; dass dieselbe
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nicht einge tre ten, mag an der g eringen Streckung des Holzkörpers in den unter

suchten Acaten liegen .

25. Plcea Engelmanni Cam
Am G runde des diesjährigen Triebes ist eine sieben b is acht Zellen starke

Scheidewand mit dre i hellen unteren Reihen vorhanden. Darunter liegt die L ü cke .

Das Mark der Endknospe besteht aus zieml ich regelmässig en vier und sechs

eckigen ‚
Ch10mphy ll haltigen Zellen , ü ber welchen drei b is v ier Zellreihen ohne

Chlorophyll l iegen. Die Endknospe war am 16. VII. 84 abg eplattet und nichtmehr im

F ortwachsm beg riffen ; eine Sche idewand aber nicht erkennbar.

Am G runde des vorjährigen Triebes befindet sich eine oben ebene
,
unten

convexe Scheidewand, die v on neun bis zehn Ze llreihen gebil det wird , v on denen

wiederum die unteren dr ei hellem,
stärker verdickte Wände besitzen. An diese setzen

sich ohne ausgebildete Lü cke die runden Zellen des älteren Markes, die me ist noch

lebensfähig sind, da sie Stärke enthalten. S tärke findet sich auch in den Scheide
wandzellen und den langen Zellen des dariiber l iegenden Markes.

26. Larix european 00.

Auch bei der Lärche sind
,
wie bei Tanne und Fichte

,
die einzelnen Jahres

triebe der A este an den menschettenartigen Knospenschuppen äusserlich erkennbar .

Ihnen entsp echen im Marko aber zwei S eheidewfinde. Beide finden sich in allen

A esten an den G renzen v erschiedensrtigar Triebe .

Das Mark wird im älte ren Theile aus gestrecktem Parenchym,
dessen Wände

mässig v erdinkt und stark poröe sind und unter rechtenWinkeln auf einander trefl
'

en,

g ebildet; hin und wieder finden sich in ihm kub isohe Zell en. Letztere werden
, je

zur Wachsthumsri chtung . S ie allein mit ihrem braunen Inhalt bilden schliessl ich

das Mark, doch setzen sich ohne L ücke stärker verdickte
,
poröse Ze llen v on unregel

mässig er G estalt an. Zwischen diesen und den jüngeren Markzellen geht in Form
eines grossen. Bogens, v on der Markscheide beg innend, eine vier b is fünf Zellreilwn
starke Wand hindurch

,
deren Ze ll en ebenso stark wie die vorhergehenden verdickt und

porös
_

sind, die aber durch ihre G estalt le icht auffallen. S ie sind in derWachsthume

richtung des Asie s zusammengedrüokt; dag egen ist ihr Querdurchmesser bedeutend
vergrössert. Ihre oberste Re ihe sweet an das junge Mark.

Die Endknospe der Zweige geht meist, wahrscheinlich durch das Aneinander
schlagen der A este während einesWindes verloren, dann häufig fehl t sie. Bedeud
umfangreicher als der Zweig sitzt sie wie eine kleine

,
v on Schuppen umgebene Kug el

an demselben. Von den ähnl ichen Nadelzweigen unterscheidet sie sich dadurch, dass
ihre äussersten Schuppen meist grün sind. Medianschnitte zeigten, dass das Mark aus
runden Zellen

,
die wegen ihres lockeren Zusammenhangos und grossen H arzreiah

thumes leicht durch das Messer entfernt werden
,
besteht. H ierauf folgt in der Höhe

der untersten K nospm schuppen eine v ierzell ige, nach unten gewölb te Scheidewand ;
zwischen ihr und dem älteren Mark ist meist eine Lü cke. Ueber der Sche idewand
beginnt ein aus kubischen Zellen bestehendes Mark , das nach der Knospe zu sich
erweitert und in der Erweiterung aus sehr diinnwandigen Zellen besteht. Dieses ist
wiederum v on dem grünen K naspenmark, welches die G estalt e ines spitzen Kegels



Sonach
'

zeigt Larix europaea sowohl in der E ndkrmspe wie in älteren Trieben,

deren erster eine Lü cke in trockenen A eeten stets
,
in frischen , sefiigen seltener an

dee Wechsthums verdickt; hier habe ich niemals eine Lü cke gesehen.

In diesem B en gleicht die Endknospe vollständig den Nadelzweigen ,
v on.

denen F ig . 15 einen fünf
'

jährigen darste llt. In diesen ist Holz
,
H

,
und Mark, M,

deutl ich getrennt, ersteren besit zt auch Markstrehlen. Das Merk besteht aus eben
sov iel g esonderten Körpern‚

m
,
wie der Zweig Jahre zählt. Jeder Merkkörper ist

durch eine mehr oder weniger grosseLücke,b, v om vorhergehenden getrennt. Die

sie an eine zwei b is v ierzellige Wand, 5 , quergestreckter Zellen, die mit den Merk
scheidezell en fest verbunden, wahrscheinl ich durch sie und den H eizkörper nac h Art
der Markstrahlen hinduwhgehen. Die Spitze wird v on e inem kurzen K egel, a, grih 1er

Zell en gebildet, der v on Schuppen umgeben ist und auf einer vier b is fünfze lligen

Scheidewand ruht. Zellkern und Pro®plnsmn war in ihren Zellen deutlich ; For m
und Stärke am 4. IV. 82 nicht erkennbar.

Die Seitenäste eines Hauptastes beginnen mit rundlichen, porösen und etwas

wenig Zellen hohen Merkkörper folgen vier b is fünf R eihen kubischer
,
stark v er

dichter Zell en, welche nach Art der Scheidewand
,
nach oben conce v

,
nach unten

convex, das Mark durchsetzen. Unterhalb dieser Wand hehe ich häufig , doch nicht

immer
,
eine Lücke gesehen.

Auch das Mark in der Axe der männl ichen Dlüthe ist v om vorhergehenden
der darunter liegenden Axe dureh eine Sch e idewand getrennt. Letzteres scheint eine
ähnliche G l iederung wie das der Nadelzweige zu besitzen und besteht wie dort aus

Zellen, die ihres baldigenH inwellzenswegen bedeutendere Veränderung ennichterleiden.

Die weibl iche B lüthe hat im S tie l gnflngefltrbtes, in der S pindel farbloses
Merk. Eine Scheidewand in der Höhe der untersten Knospenschuppen fehlt ; wohl
aber ist. e ine R eihe querliegender, wenig verdichter Zellen am äussereten G runde des

Stieles, fast noch im Heizkörper des tragenden Astee , vorhanden.

Durch das Auftreten zweier Scheidewände im K noepenmmke, die ein Stück
desselben aus dem innigen Zuenmmenhenge mit den anderen Merkzellen missen und

sie zu eigener Entwickelung zwingen, weicht L erix v on den anderen Ab ietineen ab .

Marken liegt und sich v on diesem durch die stärker verdickten und anders geformten
Ze ll en unterscheidet, als Scheidewand anfiheeen. E s käme denn Larix eine drei

sch ichtige Scheidewand zu.

27. Larix dahurica Turcz.
Aoste und Nadelzweige zeigen dense lben, soeben beschriebenen B au.



https://www.forgottenbooks.com/join


62

In älteren Zweig en sind die kubischen Zellen braun gefih
‘bt und nicht be.

deutend vergrössert,
‚während die jüngeren sich in die Länge gestreckt und zuweilen

einen Ziehzackv crlmrf haben ; gleichsam als wenn sie nicht in gerader R ichtung ,

konnten. Lü cke oder Scheidewand wurde bei keinem der unte rsuchten Aeste nn

getroffen.

P. densiflore S ieh. et Zucc., P. Laricio Poir. zeigten nirgends Lücke oder S cheide
wand ; stets ab er hatte be im Jehresweohscl eine G estaltsv eränderung der Merkzell en
stattgefunden, die schon dem unbewnffneten Auge dureh die braune und weisse
Färbung auffiel . E s fanden sich am Ende eines jeden Jahrestriebes nach unten

kub isehe Zellen mit braunen Wänden, nach oben lang g estrecktes Parenchym mit

87. Araucarla excelsaiß. Br.

Cnrriére den A b ietineen angefügten Unterordnung v on den echten Ab ictincen durch
das. gänzfiohe Fehl en der Knospenschuppen. Am G runde eines 1 dem lang en Zweigen,
dessen Al ter sich daher nicht angeben lässt, ist weder Lücke noch S cheidewand v or

handen. Das Mark besteht aus Stärke führendem Parenchym,
dessen Zellen doppelt

so lang wie breit sind. Auch an den Abgangsstellen der Seitenäste ze igt das Merk
dcs Hauptastes dieselben Verhältn isse ; n

i

rgend eine Lü cke
,
Scheide oder e ine

G este ltsv erfinderung der Zellen. Ebenso besitzt die G ipfelknospe nur ein gleich
mtßsig es, an die Jnnipereen erinnerndes Mark.

Nach meinen Untersuchung en bietet das Merk der Araucaria excelsa, der

Cupressineen, Podocameen und T exineen, mit Ausnahme v on Torreya nucif
'

era‚ nicht
den geringsten Unterschied v om Mark der meisten Angiospermen dar. Es besteht
überall ausPerenchym,

dessen Zellen gleich gross, wenig verdickt und ohne Zwischen
zellrenme an einander gelagert sind. Torreya. nucil b ra zeigt ein ähnlich gebaute—s
Merk, das ab er in der Höhe der Axen zweiten G rades v on einer S cheidcwand quer
liegender Zellen durchsetzt ist. Diesef_O onifero Vermittelt dadurch den Uebergeng
zum Mark der Ab ietineen, b ei welchen allen mit Ausnahme der A reucaria excelsa

,

deren Mark im B ene mit dem der Cupressineen übere instimmt, am Ende des
Jahrestriebes eine durch die Farbe der Wände der Markzel len hervorgebrachte
G renze zwischen altem und jungem Marke deutlich ist. Mit der F arbe ändert sich

gl e ichzeitig die Form und G estal t der Markzellen. In seinem m
i

ttl eren Verlaufe be
steht b ei ihnen allen das Mark eines Jehrestriehes aus lang gesü sckiem Parenchym ;
am Ende des Triebes dageg en aus knb ischen oder eifb rmigen Zellen, welche durch
mehr oder weniger häufige Zwischenzellräume einen lockeren Verbund haben. Usher

diesen alten Murkzellen findet sich eine Lü cke im Marke b ei den Arten der G et
tungen Abies, Piece, Lu iz und Cedrus Deodsrs. Die Lücke fehlt im Marke v on

T sugn cnnadensis und den Arten der G attung Pinus. Oberhalb der Lücke, oder, wenn
diese nicht ausgebildet, in der Höhe der Knoepenschuppen findet sich im Marke eine

Scheidewand quergestreckte r Zellen bei Tsuga canadensis, den Arten v on Abies
,

Piece und Larix. Die Sche idewand fehlt im Marke v on Cedrus Deoders und. den
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ble ibenden K nospeneohuppen besitzen eine das Mark quer durchsetzende Scheidewand ;
den Coniferen mit hinflilligm K nospenschuppeu fehl t sie.

Demnach wurde man, wenn der Versuch einer E intheilung der Coniferen

nach den anatomischenMerkmalen des Markes gewagt werden sollte, folgende G ruppen

v estris‚
P. Cembm,

P. Strobus, P. mitis
,
P. Pumil io, P . densi

fiora, P. Laricio.

II. Coniferen ohne Lücke aber mit Scheidewand
1 . Die Markzellen am Ende eines Jahrestriebee sind. v on den v or

hergehenden und folg enden nicht verschieden : Torreya mwifera.

2. Am Ende des Jahresh i ebes ist eine andere Form v on Merkzellen

IV. Conii
'

eren mit L ücke und mit Scheidewand : Arten der G attungen

Abies
, Piece und Larix .

Die Scheidewand dieser drei letzten G attung en ist keine v on der geographi

schen
'

Verbreitung der Arten oder äusseren Einflüssen abhäng ige E igenthümlichkeit.

Tannen
,
Fichten und Lärchen. Ebenso sicher ist sie in abgestorbenen, wie ab

ste rbenden und lebenden Aesten und Stämmen vorhanden. S ie ist eine E igenthum
lichkeit der g esund fortwaoh9enden Pflanze und findet sich immer , wie schon er

wähnt, in der Höhe der bleibenden Knospenschuppen im Marke. S ie entsteht am
Ende eines jeden Sommers. Auf ihre Anlag e hat die Temperatur einigen Einfluss .

Die S che idewand wird nicht gle ichzeitig bei allen Arten angelegt; sondern es legen

die aus sü dli cheren ,
wilrmm*

en G eg enden bei uns gezogenen Ex emplare diese früher,
die aus kalteren später an . Die aus dem nordwestlichen Amerika stammende Abies
nobil is hatte am 17. VII . 188 4: noch keine Scheidewand

,
während die m Penn3 il v anien

und Carolina einheimische Abies Fraseri dieselbe am 21. VII. 1884 besses; Piece
T schugatzkoi aus Sibirien und v on! A lta i hatte am 27. VII . 1884 noch keine
Sche idewand

,
aber in Piece Morinda aus dem westl ichen Himalaya war sie am

17 VII. 1884 schon fertig ; Pioea excelsa hatte am 27. VII. 1884 noch keine Scheideww d.

Der jüngste, bei Abies Fraseri und Picea Mem iesii beobachtete Zustand
waren mehrere

,
so im Marke angelegte Zellen, dass ihr grösster Durchmeseer senk

recht zur Wachsthumsrichtung des Astes sich befand. S ie führten im Protoplasma.
Chlorophyll (Piece. Menziesii). Die Zellen scheinen sich nicht in der Wachsthums

richtung des Astes zu vermehren, sondern in radialer, dem Dickenwachsthum des

Astes und S tammes folg ender R ichtung (Abies balsamea). Die neunjÄhrige Scheide
wand v on Plcea. excelsa zeigt in diese r R ichtung eine Verkürzung der Zell smdurch
messer. Ihre Vergrösserung besteht in einer glä chmüssigen Streckung nach allen
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drei Dimensionen des Raumes (Abies balsamea, Picee excelse) ; in Aesten ist die

S treckung in senh echter R ichtung die bedeutendste (Abies balsamea}. Die ausge

bildeten Zel len sind held nnrege lmflasige Prismen mit gewölb tsn S eiten, held eiförmig
gestalte t. S ie sind länger als die umgebenden Markzell en leb ensthhig und enthalten

reichl ich Protoplesxna und einen kugligen Zellkern ; ja sie führen zu gewissen Zeiten
auch Stärke. Ihre bedeutende Wandverdickung , die v on zahlreichen

, geschlossenen

Poren durchbrochen wird
,
zeigt zwei Schichten ; die äussere ist gewöhnlicher Zell

stofl
‘

,
die innere eine den Reegentien läng er wider

-
stehende Modifikaüon d esselbm

(Abies nobil is, A. Fraseri). Eine Verharmmg der Zellwände wurde nicht wahrge

nommen
,
wenn auch einige R eihen der S che idewendzellen später braune,

Wände er

halten (Pi0ee. polita, P. Engelmanni , P . elkohiane). Scheidewände anderer Arten
haben soweit sie durch eine R eihe v on Jahren verfolgt werden konnten, Zellwände
v on gleicher Farbe. Abgesehen v on der Färbung, zeigt nur die G attung L erix eine

dreischichtige aus Verschiedenen Zellformen gebildete Scheidewand ; Abies tmd

Mit der Scheidewand in innigem Znsammetflmnge steht die Merklücke der
Coniferen in sofern als diese mit Sicherheit nur in den Arten v on Abies, Pioea und

Larix zu finden ist. Eine Lü cke ohne S eheidemmd hat: Cedrus Deodere ; anderer

seits findet sich die Scheidewand, aber keine Lücke bei T orreys. nueifera nnd Tsuga
m adensis, bei. welch letzterer eine Lücke noch am ersten, der v eränderten Endzell en
des alten Merkee wegen, erwarte t werden könnte.

Von diesen drei Ausnahmen abgesehen, findet sich die Merklücke in all en

v egetati%n Axen v on Abies» , Pieea und Larix-Arten de im Marke, wo „ein neuer

Jahrt oss als Fortsetzung des v orhandenen Schosses oder ein Seitenspross sich an

schliesst.
“
S ie liegt unterhalb der Scheidewand und. über dem Ende des äl teren

l in kes und trennt beide in ihrer ganzen B reite.

Die Merkl üeke ist nie durch Zerreissung oder Auflösung v on Zel len ent

standen, wohl aber durch Loslösen ganzer Ze ll en des Merkendes e ines Jehrestriebes

v on den S eheidewendm ll en. Ihre Entstehung hängt v on zwei im eigenen B au und

Leben des Holz und Merkkörpers gegebenen Verhäl tnissen ab . Der erste G rund

ist die Veränderung der Endzellen des Marken eines Jehreü riebee.

Diese Zel len sind polyödrimh angelegt und berühren sich mit ihren Zell
wä.nden (P. Morinde) ; späte r rnnden sie sich mehr und mehr zur R i oder Kugel

o

form ab
,
wodurch grössere Zwischenzd lriinme auftre ten. Dadurch wird ein lebhefier0r

S eftanstauseh der Zel len unter sich und mit den umgebenden Zellgeweben erschwert;
diese Msrksellen sind zu ihrer weiteren Ausbil dung auf die e ig enen Vorräthe en

gewiesen nnd v ertrocknen nach Verbrauch derselben. Ihre wenig v erdicktenWände
fall en mehr undmehr zusammen. Die Zwächenzellräume werden nementlieh zwischen

den Seheidemmdzellen und den obersten Merkzellen grösser und bilden in ihrer G e
sam theit die Lücke. A suseere Einflüsse, wie etwa. Frost oder Hitze

,
können zu

dieser Ausbildung nicht Veranlassung gewesen sein
,
de die Zellen schon im Hoch

sommer nicht nur b ei den aus dem S üden stammenden, sondern selbst bei unseren
einheimischen Coniferen v erkümmert sind. Der G rund dafiir muss im eigenen,

inneren Leben des B aumes g esucht werden.
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des Holzkörpers, dessen Zellen sich bedeutend nach ihrer Anlag e in die Länge
strecken. Hierdureh wird die an der Msrkscheide befestigte Scheidewand v on den

darunter lieg enden, sich nicht streckenden Marksallen des Jahresendes entfernt.

Die L ücke ist das Resultat der gemeinschaf
‘

dichen Wirkung beider Lebens
v orgänge. Die G rösse derselben steht aber in innigem Znssmmenhang e mit jeder

v on beiden. 80 lange die Endzell en des älteren Markes sich lebenslniiftig ausdehnen

oder eine S trecktmg der H olzssll en der Jugend oder der v eränderten Wschsthums

weise des Klimas weg en nicht stattg efunden, so lange ist eine Lücke nicht v orhanden
'

(Picee Morinde , P. elkohiam ). Das kann ze itl ich be i den einzelnen Arten
, ja selbst

in den verschiedenen Theilen des Exemplares sehr verschieden se in. I ch besitze z. B .

Längsschnitte durch die Endknospe v on Picee excelsa mit sehr r ermhieden grossen

Lücken. Die im Winter angefertigten Präparate zeigen eine grosse deutli che Lücke ;
die im Frühjahre engefertigtm dagegen hab en theils nur spaltenibrmige, theils deut

liche Lücken. Immerhin wird in äl teren und dah er treekneren A estsn und Stämmen

mi t grü sserer S icherheit eine Lücke angetrofl
"

en
, als in E ndlmospen und jungen

Trieben
,
weil in erste ren die Holzml len sich gestreckt, des Msrlcende des Jahres

sehosses v ertrodmet ist ; in letzteren dagegen dieMerkeudzellen häufig er noch lebens
kräftig , ihre Zellwände durch F euchtigkeit gespannt und die H olmell en wenig in

die Läng e gestreckt sind. Sonach ist die G rösse der Lücke auch v on dem Alter
und der Feuchtigkeit des S temmw und der A este abhäng ig . Vergessen darf schl isse
l ich nicht werden, dass die G rösse der Msrld üeke auch durch die S chn ittfi

'

lhrung

g eändertwerden kann,wie ich es be i Abies helsames und F iese alkokinna erwähnt habe.

Die Merklüc lte unterliegt demna ch mancherlei Einflüssen
,
die auf ihre G rösse

und ihr Entstehen wirken, und die Frag e nac h dem zeitl ich z uerst e intretenden, also

nreäehliehen Einfluss ist nicht leicht zu beantworten
,
zumal die direkte B eobachtung

keinerlei Anhalt bietet. Die natürlichem Ursache scheint mir die L ängwtreoknng
der H ein ellen zu sein

,
denn durch sie findet al les Uebrige die einfachste E rklänmg .

Dedm‘

ch erklärt sich leicht der lose Zusemrnenheng der Merkzellen am Ende des
Jehresschosses

,
ihr schnelles Absterben und Vertroeknen g leicht Zell en, die aus dem

Zusammenhange gerissen sind. Deshalb erscheint es auch nicht befremdlich. Wenn
hin und wieder einige Marksellen an der S cheidewend sitzend eng etrofib n werden .

Ihrer Natur nach gehört die Merklüoke zu den Luft führenden Zwischen
zellräumen

,
niemals hab e ich sie v on Terpentin oder Harz, wie es Se chs in se inem

L ehrbuchs der B otanik IV pag . 517 für den S tamm der Coniferen engiebt, er
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(F orüdsminder og 01dsager fra. E gaan om B roholm 1878) auf des G li nzendste ausge

stattet und mit. der c rgrfisaten G ründlichkeit und G enauigkeit abg efasst, so dass

beide T heile als bisher unem ichte
, geradezu klassische Muster der Erforschung und.

B earbeia e ines abgeschlossenen kleineren G ebietes dastehen. Der zweite T heil

bringt die Amgrcbungeb eriehte; v on weiteren Hügeln der B roncezeit wobei die

früher sogenannten Diademe sich alsH alskragon erwiesen, die Fortsetzung des Flach

S lrov in Jufland etc .,
im G anzen die ,Fortsetzung der exacten Ausgrab ungeherichte

des ersten Theiles. Die v on Madsen und Magnus Petersen ausgeführten Kupfer

stiche sind geradezu als Kunstwerke zu betrachten. Der Vortragende hatte selbst

das G lück, mehrere Tage die G astfreundschaft der Familie S ehested zu genieß en
,

welche nach seinem Tode in würdiger Pietät das v on dem Verstorbenen begonnene
Werk fortt . E r konnte die in einem eigens dazu errichteten Hause unterge

b rwhten reichen Funde genau studiren und auch die R esultate der Versuche verfolgen,
die S ehesfe d unternommen hatte, um die T echnik und Arbeitsweise der Steinze it zu
ergründen.

Ueber diese Versuche berichtet der v orliegende B and eingehend. Dieselben
sind in äusserst gründlichw Weise ausgeführt und haben zu recht überraschenden
R esultaten geführt. Es werden Steink te geschliffen, durch Holzb lättcr mit Sand

oder Drillbohrers (mit Holz, Knochen oder Horn). Aehnl iche Versuche hatte der

die sem Orte v orgezeigt. (Die Stü cke b efinden sich im Prov inzial — Museum.) Die

S ehested
’
schen Arbeiten sind v iel umfaseendcr und bestehen in einer sehr ausge

Nnn handelte es sich aber nach darum, zu zeigen , dass man mit: den Stein

gerätb en auch wirklich arbe iten könne
,
und dies gelang in überraschendster Weise

,

wobei sich auch die früher immer ausgesprochene Ansicht, dass solche Arbeiten
,

ebenso wie die Herstellung der G erBthe
,
einen ungeheueren Zeitaufwand erfordern,

als Fabel erwies. S ehested erbaute ein vollständiges B lockhaus aus K iefern nur

mit; Hilfe v on Feuerste in-A exten
,
Meisseln und Schabern. Die B äume werden gefi llt

ein Probesttl ck eines in 1 1 Minuten mit einer Feuersteit abgehanenen S temmee

hat. S ehested unserem Prov inzial-Museum zum G eschenk gemacht antastet‚ ent

rindet, mgespitct, in einander gefugt, das Dach aufgesetzt und eine T hüre in ein

besonderes G erüst gehängt. So entstand in zieml ich kurzer Zeit ein zierliches

Häuschen. Zu den Arbeiten im Walde wurde folg ende Zeit gebraucht: Zum F ällen
v on 68 B äumen v on m Dicke 2%Arbeitstage (ein T ag 5 10 Stunden), 60 v on

m in 5 Stunden T ag), H erunsaohl eppen 2 Arbeitstage, Entilste ln 4
‘
/s, E nt

rinden 5 Tage , in Summa auf 1 Mann berechnet 14%Arbeitstage. Die A exte

Abhauen der A este (es wurden über 6000 abgehauen) einig e lauge Splitter . Um das

Haus fertig zu ste llen, wurden dann noch 6ö ‘
/sArbeitstage verbraucht, incl . Schl eifen

der S teingeräthe , also in Summe 8 1 .

S chrifte n der physikal isch
-ökonomischen G esellschaft man. Sitzungaberichte p. 16

— 18.
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Jetzt steht das kleine G ebäude unter schattigen B äumen am Wasser, die

Werkzeug e, mit denen es hergestellt in sich bergend, das Zauberhaus, an dem die

Der Vortragende ze igt ferner im Anschluss an die in der Sitzung v om

1 . April 188 1 gemachten Mittheilung en, eine Anzahl Jutischer T öpfe und die Werk

zeuge, die zu ihrer Fertigstellung g ebraucht wurden, wie sie im ersten B ande des

B ehested
’

schen Werkes beschrieben sind
,
alles ein G eschenk der Familie S eheeted an

das Prov inzial Museum . Die Töpfe zeig en , wie damd s erörtert , dass auch ohne

Drehscheib e G e&sse v on v ollendet gerundeter Form hergeste llt werden können , und

dann ist auch ihre schwm g länzende Oberflache bemerkenawerth , die besonders iii den
mit einem Ste in anfpolirtmx einfachen Ornamenten einen durclians metal lischen, voll
ständig graphitähnlichen G lanz zeigt, und dabei ist G raphit absolut nicht zur An

wendung gekommen, sondern der G lanz und die Schwarze nur durch B r ennen der

T öpfe in einem gl immenden, rauchenden, redncirenden Feuer erzeugt.

Nun ist solche schwarze T opfwaare in einem grossen The ile des östl ichen
Europas, besonders wie es scheint, bei slav ischen Nationen verbreite t, geht aber al l

mählich immer mehr ein, so dass wir es hier ebenso wie in Jüthmd mit einer inter
essanten

,
dem Untergangs verfallenden Industrie zu thun haben, obwohl diese G e

fasse beim Kochen sogar manche Vorzüge v or den glasirtsn haben.

Im südlichenWestpreussen wurden früher die sogenannten K assubischen Töpfe
in grosser Masse producirt, wiihrend jetzt die Industrie eingegangen ist. Unser eifri ges
Mtiglied, HerrApotheker S chadock in G raudenz, hat noch einige solche T öpfe erstell en

können und 8 Stü ck gütigst dem Provinzial —Museum zum G eschenk gemacht. Ebenso

gab er 2 T h0ngefhsse , die er zum Versuche den in Steinkisten gefundenen nach

gebil det hatte , und aus Thon gebrannt ein Modell der unten (in seinem B ericht) b e
schrieb enen B looksoheib e . a le ich hat Herr S charlc ck die Notizen über die Fabri
kation dieser G eiässe gesammelt und. dabei den T öpfermeirstm Maschl itzki zu R eihe ge

zogen . E s sind dadurch eine Re ihe v on T hatsachen bezüglich auf eine dem Unte r

gange verfal lende zum T heil primitive T echnik zusemmengek0mman
,
we lche

werth sind , der Vergessenheit entrissen und hier fixirt zu werden. Der v on Herrn
S charlock freundlichst eingesandte B ericht wird daher weiter unten unv erkü *

zt mit.

g ethei.lt und der Vortragende wird dankbar sein, wenn auch anderweitig ähnliche

Studien gemacht und ihm übermittelt wurden.

besonders in den G ewerbe Museen v on Krakau und L en eine Menge solcher

schwarzen nng lasirte n G ei
‘

asse hanpsächl ioh aus Ostgalizien, auch aus der Ukraine. In

G al izien ragten die Töpfereien v on Wertelka durch ihre anmuthigen Formen her

v or
,
welche entschieden an klassische erinnern

,
so dass es fast den Anschein hat,

sich latent b is auf die Neuzeit forterhaltsn hat, wie wir es ja in manchen G ebirge
li ndern finden (so z. B . die T auschirkunst in Spanien) .

Nähere Notizen über diese südöstlichen schwarzen T öpfe sollen noch ge.

sammelt und gelegentlich mitgetheilt werden.

Diese G efässe , sowohl die K assub ischsn als die G nl iziaohen, sind abweichend
v on den Jutischen auf der Drehscheib e gefertigt. In der Decoration ähnen sie ihnen



verziert sind, die mit; einem stumpfen Instrumente , Feuerstein oder dergleichen , v or

dem B rands aufpolirt sind. S ie haben ein besonderes Interehse für uns
,
da die

merkwürdigen 3 gedgehtcn ,
entschieden importirtsn H enkeltöpi

'

e v on Warnilram

(ans spät römischer Zeit) in ähnlicher Methode descrirt sind ; sie zeigen nämlich

dass gerade in G al izien zu dersel ben Zeit(c . 4. Jahrhundert v . Chr. e ine Anzahl ähnlicher

G efiisae entdeckt sind (die be i anderer G elegenh eit pub licir t werden sollen) , 90

weisen jene O stpreussischen auf eine südöstl iche Quelle hin. S ie sind nicht rein

römisch, doch jedenfall s unter römischen Einfluss entstanden und ihre Form und zum .

Theil die Technik hat sich einigermaassen in den schwarzen T hong é fiissen be sonders

In solcher Weise wirft die moderne Haus und Lm dtöpf
'

erei noch manches

Licht auf die prähistorimhe G efässfab rikation. Da die Jütischen Töpfe eine so voll‘

kommens aus freier Hand herg estell te R unduug zeigen ,
so ist es nicht nöthig , für

die prähistorin hen Töpfe, besonders für die in der Form oft sehr voll endeten aus

Westpreussischeu Steinkisten, eine andere Technik, 2. B . die B locks<xheib e suzuo

nehmen
,

eine Annahme
, die Herr S char10ck ,

der gerade auf die B lochscheibe hin

gew
‘ieson hat, auch fiir zulässig erklärt.

Ueber das ehemals inPreussen üb liche Drehen dab Töpfeweschins auf der B lock.

scheibe und das Schwarzbrennendesselben, zweier untergegangener, und inBerücksichtigung
der vorgeschlchtlichtn preuesischen Begü hnissurnen bemerkenswerther Herstellungsweisen

von Thomeräthen. Von S charl ok.

Als ich v or etwa 20 Jahren anfing , die v orgeschichtl icheu Alterthfimer unserer

G egend zu sammeln
,
v on denen ich Kunde erhielt, wurden die meisten mir nicht

zum Zwecke der künftigen B eg ründung eines öfl
'

m tlichen Museunis
,
wie G raude112

jetzt ein solches in seinem Stadtmuseum besitzt, als einstweiliges Eigenthum über»

geben, sondern höchstens zur naturgetreuen Nachbildung g eliehen, gewöhnl ich unter

der ganz ausdrückl ichen B edingung der E igenthümer, die G egenstände ihnen unc

v ersehrt und mög l ichst bal d wieder zurück
z
ugewähren.

Wenn ich auch v oraussah, dass, wi e es wirklich geschehen ist
,
manche

werthv olleu S tü cke be i ihren E igenthümern unnachwe iabur verloren g egang en sind, so

gelang es mir doch, 30 und einige fac ts. similia in mehrstückigen Auflagen anzufertigen.

Von diesen Auflagen, soweit sie eben gefördert waren, erhielten je eine
,
unter

der B edingung K enntniss fördernder oder l ückenfil llender G egengaben :

der jetzt verstorbene Professor E . Deser zu Neuchatel ,
das L indenschmidtsche Museum zu Mainz,
das Museum germanischer Al terthümer zu Nürnberg ,
die natm*fomchw de G esell schafl in Danzig ,
die Alte rthumsgese llsohaft Prussia zn Königsberg in Preussen,
die physikalisch—ökonomische G ese llschaii: zu Königsberg in Preuseen,



das Alterthümer-Museum zu Weissenfels,

und endlich
,

nebst allen auch den in meinem B esitz befindlichen
Original en, das Stadtmuseum zu G raudenz.

Von Herrn v on Ossowski zu Krakau, welcher den grösste n The il der in

meinem B esitz befindlichen Urnen gezeichnet und
.

gemessen hat
,
empfing ich als

G egengabe einige Photog raphien bemerkenewerther A lterthummz

Aus Weissenfels erhielt ich das Lichtbild einer auf einem Urnenscherb en v or

dem B rennen eingeritzten sehr merkwürdigen Zeichnung , v om Herrn Professor Decor
aber erhielt ich eine ni chtunbeträx:htliche Anzahl lauter lückenfüllender

'

und zugleich

sehr lehrte icher Original G egengahen aus den Pfahlhautcn des N euehatsller Sees .

unter diesen letzte ren auch das S cherbenstück eines sehr dicken G efässos aus

gehmnn tem Thon mit. eingeknetetem grobem Kies
,
welches G efies augenscheinl ich

aus freier Hand g eformtwerden ist, denn es zeigt an seiner Innenseite die
' Eindrücke

schlanker Finger, welche glättend in senkrechter und an der Aussenseite solcher
, die

in wagerechter R ichtung g estrichen haben.

In jener Ze it (v or etwa 20 Jahren) war man sehr geneigt anzunehm en
,
dass

die in Westpreussen g efundenen B eg räbniss-G ei
‘

ässe aus gebranntem Thon
, deren

Wände und weg-e cht laufende Verzierungen v erbog en und nicht geradelanfb nd sind
,

aus freier Hand g eformt worden wären.

Auch wurden imreinzeltc Stimmen lau t, welche behaupteten, die schwarze und

graue Farbe der v orgeschichüioh en T houg eiässe stamme v on G raphit her, und sol che

mit glänzend schwarzer Oberflache seien g lasirh

Schon in früher Jugend, noch als Knabe in meiner Vaterstadt
,
bin ich sehr

v iel in der Werkstatt des T öpferme isters Napp daselbet gewesen, habe mit grosser

Lust v on All em, was darin v org ing Kmntniss und T heil daran genommen
,
habe

auch auf der S cheibe g edreht, in Thon modell irt und mit v or dem B renn0a ge

se ssen. I ch habe diese T heilnahme ftir die T honb ildnerei nicht bloss nicht verloren
,

sondern deren in dem Maasse mehr gewonnen, als ich als Jüng ling und Mann v iel

fach die G elegenheit fand und wahrnahm
,
mich in Ziegeleien, Ste ingut Pm‘

cellan.

und Thcnwaarenfal >riken umzusehen
,

und mit meinen ste igenden chemischen und

Verzierungslinien aus freier Hand wollte mir nicht in den Sinn, so lange sie nicht

Die Verwendung v on G raphit, wie sie zur Herstellung der feuerfesten

G raphitüg tsl stattfindet, hier in der norddeutschen Ebene, in der kein G raphit v or

kommt, zur Erzeugung der schwarzen B estattungsurnen‚
schien mir ein entschiedener

Irflhum zu sein
,
besonders, nachdem ich in den ersten Jahrzehnte n meiner An

sie delung hier in G raudenz, v om Jahre 1887 an
,
zu jedem Jahrm:xrkte grosse Mengen

v on nmtt-schwarz-grauen, dem rohen Eisenguss sehr ähnlichen
,
auch mit g länzenden

Strichen v erzierten T öpfem aaren
,
wagenwe ise ankommen, auspacken und verkaufen sah.

Kochtöpfe mit einem Henkel , S chmecrtrieg el (T öpfe) mit2Henkeln,Triegel oder Tiegel
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und Testen (S chalen, S chüsseln, auch als Deckel zu gebrauchen) innen g latte, oder

sich selbst se inen S ehnü.hwlm (Schnupflsbsk) zu reiben ,
selbst solche

,
mit

2Henkeln und e inem dmchlöoherten B oden versehene, als Durchschlsg zu brauchende
sowie wirkliche Deckel mit einem Knopfs zum Anfassen, waren die Hsuptgeschirre.

Die Art war unter dem Namen „K aschub sche T öpf
“

ganz al lgemein bekannt, die
G eschirre zeigten sehr geflfllige G estalten, eine flotte Mache

, und waren aus einem
,

trotz der reichlichen B eimengung v on nur mi ssig feinem S ande
,
offenbar sehr bild

semem Thone hergestellt. Das G eschirr war sehr billig ; das zum Kochen N eun mte

wurde aber nicht blos deshalb in fast allen Küchen verwendet, sondern, weil v on

ihm behauptet wurde, dass es aufs Feuer gesetzt, nicht so leicht mmpringe als des

aus reinerem und feinem Thon gebrannte rohe oder glssirte. Manches G eschirr

der Alkarazzas und. di esem Ueb elstsnde suchten die K öchinnen dadurch shzuhelfen
,

dass sie des neue G eschirr mit Fett einliessen.

In dem Maasse als die Poreellan G usseisen und die verschiedenen Arten
der E isenblechg efi sso im Preise senken und eine immer allgeme inere Verwendung
fanden.

,
wurden auch immer weniger „K aschubsche T öpfe

“

gebraucht und zu Markt

Als diejenigen S timmen der Al terthnmsforscher laut wurden, die de meinten.
dass die hier gefundenen schwsrzgrsuen Urnen ihre Farbe einer B eimeng

'

ung v on

G raphit verdankten, suchte ich v ergebene hier am Orte noch einige solcher al t.

modischen K rischub
’

schen Töpfe auü utreiben, oder auch nur zu erfahren, wo dieselben

Frau B uchhändler Weber in K önigsberg verdankte ich die leis ten G eschirre dieser

Art
,
welcher der Töpfermeister Msslonkowski zu Kamionken b ei Neuenburg in West

preussen noch gemacht hatte, sowie ein S tückchen angebrenntcm,
drehfertigen T hones.

Diesen letzten Rest v on Fabrikaten eines
, wie es scheint, eben untergegengeneu G e

werbebetriebes theilte ich zwischen der nsturforechenden G esellschaft in Danzig , der
physikal isch-ökonomischen G esellschaft in K önigsberg und dem städtischen Museum
in G raudenz.

Meine B itte, mir ein ig e v on dem hiesigen Töpfermeister Meschlitski alten

Urnen nach nwhgebfldots G efisse mit schwarz zu brennen
,
konnte der Töpfermeister

zwangen hatte, die T opfdrehcrei aufzugeben,
’

und ich seinen Vorschlag als für mich

Noch lange, ehe die Mittheilung des Herrn Dr. T ischler in Königsberg in

den S chriften der physikalisch-ökonomischen G esellschaft 188 1 , S itzungshericht p.

(nach Sehested t F ortidsminder og oldssg er fm E gnen on B roholm p. 845— 85 1 )
über die noch gegenwärtig auf Jfitlsnd gebräuchl iche Herstel lung v on dünnwandigsn
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machtwurde, zeigte ich dem bereits genannten Töpfermeister Mssmhlitzlri v on hier

meine zum grössten Theil aus S teinkistengräbern hiesiget G egend stamlnenden B e

stattungenrnsn nebst Deckeln und S chalen mit der B itte , mit seine Ansicht darüber
mitzutheilen, wie dieselben wohl gemacht worden wären, indem ich ihm zugleich

auch sagte , dass sich Ansichten dafür geltend machten, dass dieselben aus freier

Hand hergestellt, durch G raphit schwarz gefärbt, oder auch wohl g lasirt se in könnten.

N ach Herrn Maschlitzkis Ansicht befindet sich unter den jetzt im G randenzer
Museum befindlichen O men keine mit einer G lasur überzogene ; die g länzenden

Urnen, Deckel, S chalen oder deren S cherben verdanken ihren G lanz nur einer

Politur dcs getrocknete n G eschirrs v or dem B rands
, die erhalten wird

,
wenn man

das G efäss mit einem harten und glatten G egenstande einem Flaschenboden
,

einem

polirten Feuersteine oder derg le ichen glatt reiht, wodurch es einen S pekglanz erhäl t.

Damit dieser G lanz recht lebhaft werde, muss die zu polirende S te lle keine groben

S chlamm) oder auch mit sehr fe in geschlemmtcm Thon überzogen wird. B ei der

grossen Urne aus K siondsken
,
und be i der kleinen Deckelurm aus dem Kl inzkaner

S teinkistengmbs ist der G egensatz dcs polirten Halses und des durch eingedrückteu

G ranitg rus grobkörnig g limmerg litzernd gemachten B auches mit feinem K unstgciiihl

zu wohlthuender Wirkung gebracht werden. B e i e inigen anderen Urnen ist der

Versuch, diese schmückm deu G egensätze heworzuhringen, weniger gelungen, b ei den
meisten garnicht versucht. Die schwamgrsue Farbe ist in der Weise erzeugt, wie

b ei den K asehubs0hen Töpfen, wovon weiter die Rede sein wird.

E inige wenige G eschirre‚ vorzugsweise aber der zerbrochene schalenartige

De ckel mit F alz aus den we issen B ergen bei Peperzyn, Kreis Kulm, v erdankt se inen

schönen G lanz zwar auch dem Pol iren
,
aber die tiefschwsrze Ob erfläche auf der

beisatz, der den T öpfern nicht mehr bekannt, aber keine G lasur ist.

Der schweizerische, dicke ganz odenhar ans freie1‘ Hand g emachte und die

S treichspuren der Finger ze igende S cherben ist v on ganz anderer Masse und ganz

anders gearbeite t, als die alten westpreuss ischen Um sn und dcrcn S cherben. Dass
auch diese aus freier Hand gemncht sein sol len

,
ist zu bezweifeln, dahingegen wäre

eine andere Erklärung vielle icht Zutreil
'

ender .

B evor näml ich die Töpfer auf der jetzt
g
anz al lgemein und nur allein noch

gebräuchlichen T öpferscheibe drehten, drehten sie auf der B Iookscheibe oder dem

B le che, welcher auch auf alten Zunf@etschafien noch abgebildet ist.
Die T öpferscheihe besteht aus einer senkrechten starken e iserncn an den be

treffenden sich reibenden S tell en sauber abgedrehtcmSpindelstange, diemit ihrem stumpf

zugespitzten unteren Ende in einer im B oden befestigten Pfanne aus S tirnholz und

kurz unter ihrem oberen Ende in einer festen, zu Minendeu und zu schliessenden

Auf dem oberen Ende trägt sie die kleinere K 0pfscheibe oder den S cheiben
kopf, auf welchem der Thon zu G eechirren gestaltet wird, und kurz über dem
unte ren Ende eine grössere, dickere und recht schwere S cheibe, das Scheiben oder

F ussb latt, das der T öpfer mit seinen nackten Fusssohlen in drehende B ewegung setzt
,
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und das zug leich als S chwungrad d ient. Steht die Spindel genau senkrecht in festen
Leitungen, wird sie hinreichend in gutem Oele gehalten, und sind K opfhcheibe und

F ussb latt eben und vollkommen fest in einem Winkel v on genau 90 G r. an der

S pindel ang ebracht, so bildet das G anze mit dem dazu gehörigen S itze für den Dreher
eine zwar sehr einfache

,
aber recht leicht zu handhabende und zuverlässig arbe itende

Maschine
,
auf der er, wenn er sonst nur fest im Kreuz und in den Oberarmen

, und

fe infühlig und geschickt in den Unterarmen, Händen und Fingern ist, die saubersten
Dreharbeiten herste llen kann.

E in Anderes war es aber mit dem B lock oder der B lockscheibe . Diese
bestand aus dem walzenrnnden fest in

„
den B oden gesetzten, trockenen, geglätteten

und nicht mehr biegsamen S tämmchen eines jungen Hartholz-B aumes.

Auf diese feststehende oben stumpf zugespitzte Spindel wurde ein drehbares

G este ll gebangt. D ieses bestand aus einem an seiner oberen Seite ebenen Klotze

aus hartem Holze
,
dem Scheibenk0pfe . In die untere Seite dieses Klotzes oder

B lockes wurde eine Vertiefung als Pfanne hineingm beitet, bestimmt, den Spindelkopf

aufzunehmen und sich auf ihm zu drehen. E s waren ferner noch mehrere
, gewöhnlich

sechs nicht durchgehende Löcher in diese Unterseite des B lockes gebohrt oder auch

wohl nur mit einem glühenden Eisen hineing eb rannt, in welche L öcher eben so viele

gerade, glatte : tr0ckene , steife junge Hartholz
-S ä mmchen oder auch v om Drechsler

gedrehte Sprossen emw etzt und fest verkeilt wurden, die gleichlanfend mit ihren

anderen Enden in eine größ ere klotzartig0 S cheibe, den F ussb lock oder auch Fuss
blatt, einp setzt und g leichfalls fest verkeilt wurden. In der Mitte dieses Fussb lockes
befand sich ein Loch, das mög lichst genan,

‘

jedoch ohne sich zu klemmen um den

Spindelstamm herumgrifi‘

.

S tülpte man nun das ganze G estell , bestehend aus dem durch Sprossen mit

dem S eheib enkopfe verbundenen Fussb100ke über den Spindelstemm ,
so dass der

S cheibenkopf mit seiner Pfanne auf die S pindelstammspitze zu stehen kam
,
so hatte

man gleichfalls eine mit den F üséen in B ewegung zu setzende Maschine , auf deren

man T hongefüsse drehen konnte, und dies war die B lockscheihe.

Während ab er eine gut gebaute
T öpferscheibe sich ganz g leichmäa ig
wegerecht mit ihrer festverbundenen
senkrechtenE isenspindel um ihreA chse

dreht , kann auch der bwtg ebaute

B lock diese Drehung nicht ohne ge

wisse schlaekernde und wippende Ah

rechten, als auch aus der wagerechten
Richtung machen. Zur Milderung

spindel da, wo sich der F useb lock um

sie drehte mit in T heer getrü.nkten

L einenlappen umwickelt, und ebenso
,

wie die Spindelspitze nebst Kopf
B locksche1be nach e inem v on Mm hlntzh m T hon

pfanne ordentli0h mit Theer ge
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schmolze11en G lasarßehinht bedeckt, wird be im Knispeln nur fe iner Versatz, i.

a rzsand rnit B leiasche oder B leig liitte in einer Test’

gemengt, auf des zuvor mit.

einem dünnen ans Roggenmehl undWasser gekochhm noch nassen K leistm‘

(Schlicht)
b esü ichmme G efiiss gesiebt‚ getrocknet und denn gebrannt.

des geknispelte nach ihrer G laubensmeinnng durch den Anstrich mit Mehlkleiste i'

für den „O strigen G ebrauch
“
v erunreim

'

gt worden war.

hergerichtet.

De i-selbe war ein Feld-K esse lofen und auf folgende A rt hergestellt; E s

wurde ein länglich mndes Loch mit senkrechten Wänden in den B oden geg eb en
,

v on ungefähr 5 F uss grüsstem Durchmesser und 2— 3 F uss T iefe und zu jedem
S chmalende dieses Loches ein schräg hinahfilhrender Zugang , der am Ofen so v iel

tiefer war, dass der v or dem S eh0r10ch<i (F eumloohe) stehende B renner bequem den

O feninhalt übersehen und das B rennen (S chören) besorgen konnte.

Die Sohl e des Ofens wurde mit Ziege lb rocken in Lehm glatt ausgelegt und

die S eitenwände wurden ebenso mit Ziegeln und Lehm glatt ans und so hoch auf

g emauert, dass sie etwa 2 F uss in die Erde kennen und wohl noch etwas mehr über
die Erde herausre iohtm .

An jedem Sohtnnlende wurde ein kleines G ewölbeloch zum Einl egen des

Holzes xmd Feuers
,
des F euerlöch , Schür oder S chörloch eusgespmt Ungefähr

6— 9 Zoll v or jedem der be iden F euerlöeher an der Innense ite des Ofens wurde eine

senkrechte dünne feste Wand aus Ziegeln in L elnn anfgemenert, und dicht ü ber
dem F enerlochc mit der O fenm nd durch Ziegeln verbunden, S tänder genannt. An

diese beiden S tänder sich anschliessend wurde, g leichleufend mit der Umfessnngs«

meuer
,
noch eine kleine dünne und. niedrige Mauer aus Ziegelsteinen und Ziegel

brocken aufgesetzt, welche Zwischen sume v on etwa. 8 Zoll zwischen sich liessen .

Auf die Kante dieser Aufmauerung wurden mit dem einen Ende Ziegeln gelegt, die
mit dem anderen Ende auf einem kleinen Vomprnnge in der Umfassung9maner

ruhten, und auch etwa 3 Zoll v on einander entfernt waren, so dass an jeder S eite ,
v on S chörloeh zu S chörlo<rh in der unteren 0feneoke ein K anal mit durchbroohm en

Wänden ,
d er Sohörgang (S chütgnng) heruml ief.
Nachdem dieser ganz hergestt war

,
wurde der mi ttlere T heil des Ofens,

reichlich so hoch als der S chörgeng mit Ziegelbrocken und G eschirrseherben locker
aufgefül lt, wobei die sich v on selbst zwischen ihnen bildenden Zwischenri ume belassen
wurde . Diese Aufschüttung , deren Oberfläche möglichst eben gelegtwurde, hiess der
H als. Auf diesem He ise wurden nun die zu brennenden und getrockneten G eschirre
möglichst dicht aufgeste llt (enfgeflien, aufgefleiet), indem man zu unte rst und zunächst

dem Sehörgsnge das
“

stehende G eschirr, Töpfe , Kennen u. dg l. aufrecht und.möglichst
dicht aneinande r gepec lrt, hine insetzte und in der

'

liiitte b is über 1 Fuss hoch über
den O fenrand hinaus aufbaute. Das F Ischz<mg ‚ S chüsseln, Testen, Dackel u. dg l.,wurde

dagegen v om En de aus
,
schräg nach der Mitte zu angelegt, so dass es ganz oben

I

Das v on Meschl itzki in Thon ange fertigteMode ll eines sol chen F elda fennhatHerr Selml'lock
noch nachträg lich der G ese llschnfi. zum G eschenk gemacht.
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kuppelnrtig das übrig e Zeug bedeckte , und dass die Spitze dieses K uppelgewölbes

wohl als e in 8 F uss hoher Aufbau über den O fenrund hervorragte . B ei nicht

glaeirte rn G eschirr wurden die g1*Össeren Stü cke auch noch voll kl einer gepackt. Der

so beschickte O fen wurde nun mit S chmbeln (Scherben zerbrochener G eschifl e v on

früheren Bä nden herrührend, 8 — 5 Zoll hoch bedeckt, b esch erb e lt} und das Brennen
konnte beginnen.

Schon bei dem Einsetzen wurden in den Feuerlöchern kleine F euerchm

angezündet, die zwar den Töpfer durch ihren B auch etwas b edästu
'

gten, ihm aber

durch dessen E ntweiohen ze igten, ob d ie Besch ickung gut oder schlecht gemachtwar,
und nebenbe i auch das den. Ofen füll ende G eschirr schon anwärmte n„ N un aber
wurden die in den Feuerlöchern entzündeten Hoh echeite in den S chörgiingen weiter

geschoben und neue Scheite e ingelegt, wo denn die Flammen und die H itze nicht
blos durch die in den S chÖrgängen befindlichen Zwischenräume, sondern auch durch
die im Heise befindlichen Lücken hindurch “

schlugen und das ganze G eschirr g leich
mäesig umspfil te n. Das Feuern begann sehr allmählich mit Kl einfeuer und ste igerte

sich vorsichtig bis zum S ie rkf
'

euer, wobei der Brenner, indem er des A enesere des

Ofens fleissig beobachtete , hiernac h das Vertheil < m der F euerbrände in den Schür

löchern leitete. Wennnun das G eechirr gar, der Brand fertig war, was man deren

der Oberfläc he des Ofens erschien
,
und in der Dunkelheit der Ofen wie eine G luth

aussah, denn wurden be im H erunterhrennen der letzten K uhlfeuer die Feuerlöcher
schnell v ermnuert

,
und der Ofen wurde zum Ab kühlen sich selbst überlassen. War

dies nun
, je nach Umständen in 6— 9 Stunden geschehen, dann wurde er erst ab ge

scherbelt und denn mwgepackt, wo bei ge lungenern Brande das G eschirr fest und

kl ing end war , be i dem. Rohzeng e die Farbe , entsprechend den Eigenschaften des

Thones roth b is weissl ich-gelbgrau und b ei der glasirten Wenre die G lasur gut und

g le iehmäseig geflossen erschien.

Nun gab es aber noch eine andere Art des Brennens, bei dem die 0ef
'

e li

mit ihren S chÖrgängen ebenso b eschefi
'

en waren und das Einsetzen des G eschirrw,

sowie das Brennen bis zum G erwerden ganz in der beschriebenen Weise betrieben
wurde. War dieser Punkt aber eingetreten und der O fen in voller G luth, dann
wurden schnell die S chörgänge mit recht fettem Kiehn gefüllt, die Feuerlöcher so

sehnel l wie irgend möglich v erm uert und der ganze Ofen, besonders aber die auf

g ebaute Kuppe l mit R asen und mit E rde dicht und fest zugedeckt.

“

Nach dem Verkühl en sah das ausgepeckte G eschirr nun aber dunkel-schwarz

grau aus
, genau so, wie die „Kaschubechen Töpfe

“
.

Die Töpfer, welche ihr G eschirr so brannten‚
hieesen „S ehwarzbrenner.

wohlge lungenen , die heller grauen und graufleckigcan v on theilweiee misslungenen

S chwarzb ränden her.

Der bereits erwähnte in dem Pepm yner S te inkisteugrebe in den weissen
B erg en 1879 gefundene und im G reudenzer Stadtmuseum unter No. 827 vorhandene
Deckelscherben mit der tiefschwarzcn Farbe auf der Männl ich—

grauen Innenmaese ist

nicht g las irt, wohl aber gut
'

polirt und mit einem Schlicker überzogen, der mit einer,
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uns Töpfern jetzt nicht mehr bekannten Masse versetzt ist, welche bei dem letzten

Beschicken des Ofens mitK iehn diese schöne tiefschwarze F firbung angenommen hat.

So weit Herr Maschl itzki.
Wenn nun auch nichtmehr festgestellt werden kann, ob unsere Urnen nach Art

der Jütisohen Töpfe aus freier Hand aus einem auf festem Brette g edrehten Thon
kl umpen oder auf B lockscheib en gedreht, mit.Torf gar und schwarzgeb rannt, oder nach
Art der Kaschub schen Topf

’ mit Holz g e und mit Kiehn schwarzgcbrannt worden
sind

,
so ist es doch v on Wichtigkeit, durch e inen Fachmann einen noch auf eigener

Anschauung beruhenden Bericht über eine ältere bereits fast verg essene Art des Topf
drehens und des S chwarzbrennens zu haben , der für die Herstellung der schwarz

grauen B egräbniss
-Urnen, Töpfe und Schalen auch nicht schlechthin ausg eschl ossen ist,

wenn die G estaltung aus der auf fester Unterlage gedrehten Thoumasse auch sicher sehr
lange Zeit zuvor geübtworden ist, ehe man zum G eschirrdrehen auf dem B leche kam.

Als ich zuerst im Jahre 1837 v on den K aschubsehen Töpfen hörte , meinte
ich, sie seien nur schwarz bemsst; als ich aber die ersten neuen für meine Wirth

schait gekauften mhwarzgrauen Töpfe zu G esicht beka m, die gar nicht abfärbten und

auch im Innern des S cherbens ebenso beschafl
'

en waren,
wusste ich mir diese Sache

nicht zu erklären. Nachdem es mit der allgomeineren Einführung der G as.

b eleuchtnng aber mehrfach b eobac htet wurde
,
dass das Leuchtgas, welches eigentlich

nur aus dem starkleuchtenden Doppelt-K ohl enwuseemt0ff bestehen sollte, beim zu

starken Erhitzen der G asretorten in den kaum leuchtenden E infach K ohlenwasserstofl
verwandelt wird, indem es einen Theil se ines K ohlenstofi

'

es an den heissen R etorteno

wänden in G estalt einer grauschwarzen, fast diamantharten Masse (der R etortenkohl e)
absetzt, v on der bei den ersten sog enannten elektrischen Sonnen fe ine S tiite als

E lek ittttsh iter rind Pole benutzt wurden, da. war es mir gar nicht mehr zweifel

hafiä, dass hier in dem hellroth gl ühenden T opfgeschirr ein der R etortenkoh le ent

sprechender K ohlenstofi
'

aus den an atherischem O el und Leuchtgas so reichen De

stillations und Verkehl ungserzougnissen des Kiehns abgesetzt wü rde, der die nicht

abschmutzende G usseisenfarb e des Kaschubschen G eschirres erzeug e.

Die Suche wurde mir sehr anschaul ich
,
als Marsh die g leichlaufende E nt

declmng machte, dass A rsenwasserst08
'

durch eine g lühende G lamöhre g ele itet, se inen

Arsen in G estalt eines spiege lnden grauen R inges absetzt
,
worauf die jetzt allgemein

gebräuchl iche Marsh
’
sche Methode gegründet wurde , um Arsenik bei chemischen

Untersuchungen zu ermitteln
, auszusche iden und demnächst durch andere Prüfungs

mittel zweifellos festzuste ll en.

Die Ursache der tief schwarzen polirten S chicht auf den grauen Urnendockel

scherben v on Paparzin‚
den ich hier bc ifilge, habe ich durch chemische Untersuchung

nicht mehr ermitteln können. E s ist mir auch nicht mehr gelungen, eine solche
Schicht durch Versuche herzustellen ,

weil diejenigen Um cn mit körnig rauhen,

g limmamohillernden B ünchen und glatten polirten H ülsen, die Herr Maschl itzki einigen

alten Ursprungsurnen auf mein G esuch nachgebildet hatte, v on dem Schwarzbrenner
Maslonkowski in Kamionkon nicht mehr mitgebrennt werden konnten, und b ei dem

Versuche als rothe T öpferwaare aus dem gewöhnlichen T öpfemf
'

en kamen , wel chen
Versuch Herr Maschlitzki mit wenig Vertrauen und nur auf mein ganz besonderes
Bitten ausfithr'te, nämlich die mit Fett getränkten, fest in Sägespäne v erpeckten
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und mit einer dicken S andwhicht übemchütteten Urnen, jede in einem besonderen
zug edeckten Topfe mitzuhrennen.

Diese in der G estalt
,
dem rauhen Bauch und dem glatten H eise ge

o

, in der

ökonomischen G esellschaft übergeben.

Zur H erstellung eines tiefschwnrz werdenden Ueberzuges be im Schwarzhrennen
habe ich b ei einig en der Maschlitzkischen Ürnen dem Ueberfangsschlick ziemlich
viel v on dem gelb

-bräunl ichen, schlammfeincn aus Eisen -O xydul -O xyd-Hydrat b e
stehenden Eisenocker be imengen lasse n, der sich an den Osträndern des al tenWeichsel
üheischwcmmungsgeb ietes da b ildet, und oft ganze Wiescngräh m ausfüllt, wo v on

Mergelschichtcn hcnfihrende kalkhaltige mit solchen Quell en sich mischen , die

schwefelmures ,
v on zersetztem Schwefelkies herrithrendes Eisen-Oxydul —Oxyd ent

hal ten. Solcher E isenocker verliert» be im Brennen in ofl
‘

enem Feuer sein Hydrat'

wasser, verwandelt sich zum grossen Theil in Oxyd‚
und wi ld dann

,
Wenn dies in

der G lühhitze mit hinreichendem K ohl enwnsserstofl
'

in Berührung kommt und ble ibt
zu schwarzem O xydul reducirt

,
worauf euch die Herstellung des Ferrum oxydnlatum

nigrum mehrerer alter Pharmacopoeen beruhte .

hergestellt werden und. erhal ten bleiben konnte
,
die in dcr G luhhim des Schwa z

hrennofens herrscht und b is zum Verkühlen darin ble ibt.
Obwohl ‚die mit einem polirten F enerste inkeil , wie die mit einem glatten

F hschenboden geriebene Oberfläche eines feinen Schlickfiberfang es heim R eihen einen

der G lanz mancher Urnen und Urnenscherben ein stärkerer sei, als der
,
der all ein

auf diese S chwarzhrennerart erzeugt wird und. glaube, ein solcher sei zu erreichen
,

wenn dem reinen oder dem ocherhaltig cn T honschfick eine bindende Masse b eige
mischt würde, die eine feste , ghl nzende schwer v erbrennliche Kohle giebt. Solche

ich ihres Käsegehal tee Wegen etwas eingedsmpfte Mag ermil ch, der man, damit ihr
K äsest0fl

'

nicht gerinne, ein wenig Sodaauflösung Oder Blut, dem man
,
damit se in

Faserstoff nicht gerinne, etwas Essig zusetzen musste . Die i stickstofi
'

haltige Kohle
beider ist glänzend, dicht und schwer v erhrennlich und dürfte die Verfolgung dieser

Ich selbst bin leider schon längst durch andere Arbe iten, die meine Zeit
vollständig in Anspruch nehmen ,

verhindert
,
meine Versuche in dieser Richtung

fortzusetzen.

S itzung am 5. F eb ruar 1885.

Herr Dr. Pancr itius, Welcher v om 28 . April b is 26 . Mai 1884 die Passarge
bereist hatte , hielt einen Vortrag ü ber dieselbe . Die Passarge entspringt zwischen

G rieshenen und Hohenste in in einer grossen moorigen Wiese, circa 160 m über dem

Meeresspiegel . S ie zieht sich hier aus mehreren kleinen Sprinden zusammen und
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besitzt beim Passimu der Hohenste insr Chaussee bereits eine Breite v on 111 ,

während die Tiefe m beträgt. Der G rund istmoorig , versendet jedoch sehr
bald und lässt hier und de Mergel dmohb l ieken.

Der ganze Imuf des Flusses beträgt 120 km und ist in nordnordwestlicher
R ichtung . Die Passarge durohfliesst in ihrem oberen Lauf 5 Seen : den H ohenste inm
Stadt den Wemitter den S ereng den L engguter und E issing

—S ee . Ferner wird
der Fluss in se inem Laufe v on 1 1 Mühl en gesperrt. Die Breite des Flusses beträgt
im Maximum etwas üb er 80 m und steht im umg ekehrten Verhältnisse zur Tiefe,
indem mit zunehmender Tiefe immer e ine Vereng erung des Flussbettes stattfindet.

Die
.

Tiefe schwankt v on b is circa 6 m,
an einer

, in der Nähe der B raunsb erger
K remkirche g elegenen Ste lle. S ie mündet m it 1— 2 m Tiefe.

Die sich an Breite und Tiefe anschl iessende Strömung des Flusses ist stark
und schwankt zwischen 1 und m in der Sekunde, jedoeh lässt sich eine feste

Zahl fiir den oberen Lauf des Flusses kaum aufstell en
,
da hier die Strömung durch

die Vielen Mühlen zu stark beeinflusst wird.

Die Ufer des Flusses sind grösstentheils berg ig und mac hen breite nWiesen.

thülsrn nur an wenigen Orten Platz, 2. B. v on Sporthenen b is S pandau ,
während

ein solanales Wiesenufer häufiger den Fluss umsäumt. Die hohen Ufer sind v iel be

waldet
,
die Wiesenufer fast immer v on Ed en, seltener v on Weiden eingefasst.

Der Flussgrund ist. grössentheils Sand , im obe ren Lauf oft grobe r Kies
und an Orten mit. dicht herautretende 11 hohen Ufern ste inig . Schlickig dag egen ist

der G rund selten
,
höchstens ein schmaler S aum am Ufer.

Eine genaue Beschreibung der F lora war dem Vortragenden nicht
'

mßglich,
da zur Zeit der Bereisung wenig dav on vorhanden wer, ihn interessirte vorzüglich
das massenhafte , fiir die Fischerei Wichtige Vorkommen v on Pflanzen. Der ganze

Oberlauf des Flusses b is zum Sereng -S ee v em äehst fast vollständig durch Kreut
bänk e v on Myriophyllum, hinter dem Sereng-S ee tritt Potemogewn, Nuphar luteum,

Nymphes sl im
,
S eg itts.ris ssg ittifolht und Elodee oanadensis häufig auf. Der unte re

Lauf des Flusses ist mög lichst frei.
Die Beschaffenheit der 5 durchflossenen Seen ist in Kurzem folgendes : Der

Hohensteinsr S tedtsee ist ein gleichförmig sich vertiefendes Becken v on es. 25 Morgen
G rösse und 5 m Tiefe . Des Ostufer ist bewaldet und des ganze Ufer v on einer

K iesbunk umgeben , letzteres hab en alle 5 Seen gemein. Der Wemitter-S e e
,
c irca

180 Morg en gross, und der Serong -S ee v on 600 Morgen zeig en g leiche Verhältnisse ,
indem be ide ohne fische Buchten zu haben , v on der sie umgebenden Kies steil

abfall en. Das Becken beider S een ist gleichförmig mul denartig und hat als grösste
Tiefe bei ersterem 14 m,

bei letzterem 16 m. Die Ufer des Wermiü er-Sees sind

wenig erheben und kshl , während der 8erong
' See hohes Nord und Südufer hat.

Seine schmalen O st« und Westufer (E in und Ausfluss der Passarge) sind Wissen
ufer. Das Nordufer des Serong -Sees ist b ewuldet und v on Rohr umsämnt. Der G rund
beider S een ist. Moder. Die beiden letzten Seen, der L engguter und der E issifig ,
zeigen wieder g leiche Verhältnisse. Beide zeichnen

'

sich durch vorzüglich klares
Wasser

, festen G rund und grosse Tiefe aus. Der L engg uter
-S se hat. als grösste

Tiefe 26 m
,
die G leichförmigkeit seines Be ckens wird nur durch 2 E rhebungen,

welche als Inseln hervortreten, gestört, er ist. mit Bäumen umpflnnzt, wenn nicht
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Wald seine wenig hohen Ufer bedeckt, die noch mit Rohrlrämpen bewachsen sind
‘

Der E issing
—Ses ist bis 47 m tief

, doch ist sein B ecken durch foßwührende Uneben
heiten gestört, die die Fischerei sehr mühsam machen , ausserdem tritt die Elodes
so mächtig auf, dass S ehleppne£ze nicht zu brauchen sind. Die Ufer sind grössten

theile erheben, wenig beweldet und mit Rohr eingefasst.

Die den Fluss he v ölhernde Fische sind folgende : 1 ) F lussharemh (Perca flu
v iatilis) im ganzen F lusslaufe , wo es die Tiefe gestattet, besonders reichlich im S&

rong
v und Wemitter-S ee , 2) K anl barsch (Acerina eernns) in den S een häufiger als

im Fluss, 3) R ad ko (G ottes gob io), zwischen Kalkstein und S chwenkiflma. häufig ,
4) S tict g (G aste rosteus aculeatns) im ganzen Fluss und den S een häufig , hat in

den letzten Jahren an Zahl sehr abgenommen , 5) Quappe (L ets m lgaris) wird immer
sel tener, 6) Karpfen (Cyprinus carpio) wird unterhalb B raunsberg nicht zu sel ten ge

fangen, oberhalb gar nicht, 7) K aransche (Carassius Vulgaris} und. 8) S chleihe (T incs.
vulgaris) in den S een, 9) B arbe (B arbns fiuv iatil is) nicht zu häufig , IO) G ründl ing

(G obio fiuv iatilis) häufig er im oberen ,
als im unte ren Lauf, l l ) B itterling (Rhodous

amarns) im Fluss selten
,
in den S een etwas häufiger, 12) B ressem (Abramis brama)

nur im unteren Lauf nicht häufig , der E issing 8ee in grösserer Menge , jedoch in
letzter Zeit sehr zurü ckg egangen ,

13) Zarthe (Abramis vimba) nur als Helf
einwanderer zu betrachten, 14) S ieben (B liccs björkna) an der Mündung häufig , ober.

halb und in den Seen seltener, 15) Uckele i (Albnrnus lucidn») im Sarong« und We

mit in ungeheurer Menge , auch im oberen F lusslanf ziemlich häufig , 16) Rapfen

(Aspins rapsx) sehr selten, B otheuge (S esrdinius erythrophthalmns) in der ganzen
Passarg e, b esonders im E issing

-S ee
,
18) Plötze (Leuciscus rutilus) im Plusse häufig ,

sehr zahlre ich im Sarong und Wemittar-S ee
,
19) Dübel (Sqnzd ius cephalus) häufig ,

20) H itfling (Squnl ins leucisons) ziemlich zahlreich, 21) Nase (Chondrostoma m ens)
um Sehwenkitte n in kolossaler Menge , 22) Schlammpitzker (Cobüis fossilie)‚
23) S chma le (Cobitis herbetule), 24) S te inb eismar (Cobitis tsenis) nicht zu selten,

25) 8 tint (Osmerus eperlanm ) als M einwsnderer
,
26) Lachs (Trutta. seh r), 1827

sollen die letzten gefangen sein
, 27) B achforelle (

'
l
‘
rutta fario) nicht zu selten

,

28) Hecht (E sox lucius) im mittleren Lauf zieml ich häufig , besonders im K issing ,
29) Aal (Anguilla vulgaris) fast vollständig verschwunden, 80 F lussneunange (Petro
wyson fluv iatilis) unterhalb B reunsberg in grosser Menge, 8 1) B echneunnuge (Petro
myzon Plsneri) im oberen Lauf sehr haufig . Von grosser Wichtigkeit ist auch der
Krebs (A stscus fluv iatilis), der die Passa ge und die S een in grosser Meng e be
v ölkert.

Der grösste Feind der Fische ist. der Mensch, der durch sinnlose Raub
fisehcrei den B estand des Flusses äusserst reduc irh A ls zweiter Räuber ist die
F isohotter zu nennen, wel che namentl ich den mittl eren und unteren Lauf unsicher
macht. Von den Vögeln, welche den Fischen nachstellen, nannte Redner : den

grauen Re iher, die S umpf
. oder Wiesenweihe und den E isvogel. F ischadlar sind

selten, Korm0rane nie beobachte t. Unte r den Fischen sel bst befinden sich auch

Räuber, wie Hecht und B arsch
,
als Laichräuber wurden Kaulkopf, S tichling und

A 81 beze ichnet.
Der Fluss ist grösstenteils v on den A djacenten und Mühl enbesitzern gegen

geringen Pachtzins verpachtet‚ der Ertrag wäre höher, wenn fiir geeignete L aiehplä.tze

8



18

gesorgt wäre. Wie wil lkommen solche den Fischen sind , zeigt die in folgender

Weise betriebene Reub fisoherei : es werden in der Nähe der Ufer Pfähle einge

schlagen und dazw ischen K ieferäste gel egt, da diese S tellen mit grosser Vorliebe v on

B ausch und Plötze aufg esucht werden, so ste llt man R ensen darunter auf
,
in welchen

sich die Fische fangen. Im E issing
-S ee ’W11 'd ein sehr ergiebiger Krebsfnng betrieben.

Redner wirft die Frage auf
, ob eine rationelle B ewiflhschafbung der Passarge

und ihrer S een im S tande ist, höhere Erträge zu l iefern
,
und bejaht dieselbe. Die

kostbaren Fische müssen vermehrt und die B subfiscb erei möglichst beschränkt
werden . F ür die Vermehrung des Lachses und Aales ist gesorgt, auch hat die

K önig l. Regierung den B au v on 3 L achsleitern angeordnet und die Mühl enbesitzer
haben die Anlage v on A ell eitern zugesagt, um die L echsforelle zu vermehren, müssen
S chonrev iere angelegt werden. Die Rsnbfischerei liesse sich durch B ildung v on

G enossenschaften längst des Flusses b eseitigen.

Herr Dr. J eu tzsch sprach über die Aufgaben, der H eirnathskünde O st

preussens, er wünschte die Herausgabe eines Atlas-ses zu bill igem Preise , Wel cher

alles enthalten sollte
,
was auf die H eimethskunde B ezug hat

,
neue Angabe v on

E isenhehnen
,
Chausseen, Flüssen, Seen, Wsldv erhül tniseen

,
Verbre itung der v er

S itzung am 5. März 1885.

Herr Dr. Jeu tzsch legte 1 19 Messfischbldtta in photographiewhen Copien
der G eneralstabseufnahme v or, die noch nicht veröffentlicht sind und die er der G üte

des G eneralstebes verdankt. E s waren Aufnahmen aus O st und Westpreussen ; v on

allen Messtischblättcrn, welche später photogmphiscb vervielfältigt werden, sind der

G esell schaft zum Selbstkostcnpreise Exemplare zugesichert. Der Vorsitzende sprech

dem G eneraletab e und Herrn Dr. Jentzsch den Dank der G esellsohsft aus.

Herr Professor Dr. E . B erthol d hielt einen Vortrag über die objectiv wahr
nehmb aren Veränderung en der belichteten N etzhaut. Nach einer kurzen B eschreibung

histiolog ische S tructur der Netzhaut und versucht dieselbe durch in sehr v ergröswrtem

zu bringen. Von den verschiedenen S chichten, aus denen die Netzhaut g eb ildetWird,
ste ll en die S täb chen und Zapfen, wie das se it der E ntdecktmg der d islfasern der

Netzhaut durch H. Müller (1851) feststeht‚ die letzten E ndignng en des nervus options

der
,
sie sind als die eigentl ichen percipirenden El emente der Netzhaut aufzufassen.

Es lässt sich leicht beweisen, dass die S chichten der Netzhaut, welche v or den
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Akademie erwähnt werden, dass die S täb chenschicht der R etina all er G eschöpfe im

lebenden Zustande nicht farblos sei
, wie man b isher meinte, sondern purpurmth. Im

Leben, sagt Boll, würde die Eigenfarbe der Netzhaut beständig durch das ine Auge
fallende Licht verzehrt

,
in der Dunkelheit wiederhergestellt, und im Tode halte sie

sich nur einige Augenblicke. Diese purpurroihe Farbe der Netzhaut, der sogenannte

Sehpurpur, hat die Eigenschaft auch im Tode nur durch das L icht gebleicht zu

werden, er ist ganz unabhäng ig v om physiologisch frischen Zustande der Netzhaut
Schützt man einzelne Ste ll en einer auf G las ausgebreiteten Netzhaut, die mit einem

dünnen Deokglase bedeckt wird, durch millimetmb reite S taniolatw ifen, wel che man

auf das Deckglm aufkl ebt‚ v or den S trahl en des Lichtes, so zeigen sich nach Ab
nahme des Deckglnses, an den v on S taniolatreifen geschützten S te ll en schöne B ender
unveränderten Purpurs

,
also ein positives Photograrnm (Kühne). Ist die Netzhaut

geble icht, so kehrt der Sehpurpur weder imDunkeln , noch in anders farb encm Licht

Schichten des G laskörpers L uft und Licht ausgesetzt blieb, erhielt sich ste ts der

S ehpnpm . Man kann sich leicht davon überzeugen ,
dass es nur die Chorioidea mit dem

B etü aepithel ist, welche den Pmpm; v or dem Bleichen im Lichte schützt. Ja, die

gebleichte Netzhaut gewinnt sogar ihren Sehpurpur wieder , wenn sie recht g latt auf

des entblösste Pigment der R etina zurückgelegt wird. Die N etzhaut verhält sich
also nicht nur wie eine photographische Platte, sondern wie eine photograpbische

Werkstatt, worin der Arbeiter durch Aufirag en neuen li chm findlichen Materials
die Platte immer wieder vorbere itet und zugleich das alte Bild verwischt (K ühne).
E s gelang Kühne, den Sehpurpur durch G all e zu lösen und rein darzustellen. Da der

Sehpurpur nur in den S täb chen und nie in den Zapfen der Netzhaut des Menschen
und vieler Thiere vorkommt

,
da ferner die Macula lutea, die Stelle unseres schärfsten

Sehens
,
die wir zum F ixiren gebrauchen, nur Zapfen allein enthält

,
so ist damit

bewiesen
,
dass der S ehpurpur zum Sehen nicht unbedingt erforderl ich ist. Nach

kurzer Erwähnung Drapem,
dass die Erregung der bel ichteten Netzhaut durch lik

würmung derselben zu erklären sei, dass also unte r dem Finflusa des Lichtes photo
thermische Vorgänge in der Netzhaut stattfinden können, geht der Vortrag ende zu

den erst kürzlich v on Th. W. Engelmann entd eckten photomechanischen Verande

rungen der Netzhaut über. Engelmann fand, dass die Zapfeninneng lieder sich unter

Einwirkung des Lichtes verkürzen ,
im Dunkeln verlängern. E s scheint aber nur

der an Protoplasma. erinnerude T heil des Zapfeninnengliedes v on der L imitans

externe. b is an das Aussengl ied bewegl ich zu sein. E r bleibt daher immer in

Continuität mit dem zugehörigen Zellkörper der äusseren Körnerschicht. S eine Ver

kürzung ist v on Verdickung , seine Streckung v on Verdünnung beg leitet, deren Betrag
die Annahme v on Volumeänderungcn auszuschliessen scheint. E r verhält sich also

in dieser Beziehung wie contrectiles Protoplasma oder Muekelfasern. G enau so wie

die Zapfeninnenglieder bewegen sich auch unter gleichen Beleuchtungsbedingungen
die Pigmentzellen der Netzhaut. Man könnte daraus schl iessen, dass beide Bewe

gung en in causaler Beziehung zu einander stünden derart
,
dass die eine Erscheinung

nicht ohne die andere eintreten könne. E s g iebt jedr) ch Bedingungen, unter denen

die Zapfen sich maximal verkürzen, ohne dass das Pigment eich aus der Dunkel
stellung entfernt und umgekehrt. Die photommhanfiachen Reactionen derPigmentzell
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zeitig auch bei geköpft«en F röschm auf, wenn das G ehirn erhalten bl ieb. Nach
Zerstörung des G ehirns mit Messer oder Nadel blieben die Lichtwirkungen stets auf

ein sympathisches Zusammenwirken beider N etzhäute
'

anzunehmen . Trotz unserer

jetzigen K enntniss v on elektrischen, chemischen, thermischen und mechanischen
Veränderungen der bel ieb teten Net zhaut, die bei der Sehnerv enerregung sicherlich

eine wichtige Rolle zu spielen haben, bleibt uns der eigentliche Vorgang der E x

regung , wie also die v orhingenannten Verändemngen in der Netzhaut eine Licht

em; ;findung zur Folge haben ,
einstweil en , ja vielleicht fiir immer , ein unge

Herr P rofe ssor Dr. C hun sprach üb er die antropomorphen A ffen. An

der Hand einer neuerdings ffir das zoolcgisohe Museum erworbenen Collection
v on G orilla» und O rangschädeln suchte er einerse its die Difl

'

erenzen zwischen jugend

S chädeln und denen der antropomorphen Afl
‘

en klar zu legen. Insbesondere betonte
er die Wichtigkeit der S chödelnähte fiir das Vemt5ndniss des physiognomischen
Habitus der erwachsenen Thiere und wies namentlich darauf hin , dass bei den

antmpomorphen A tlen im G egensatz zum Menschen auffällig lange die Nähte an der

Basis des H irnschtdels persistiren. Da relativ frühe die Stirnnaht, Pfeilnaht und

Lambdanaht sc:hwindet, während noch länger die N ähte des G esichtsschädels getrennt
bleiben, so erklärt sich die starke Prognathie des G esichtsschädels be i dem erwachsenen
Thiere. Je, nach dem Alter zeigen die O rangschadel auflallende Diflerenzen ein

Umstand, der irrthümlich zur Aufstellung mehrerer in Borne0 vorkommenden O rang
arten Veranlassung gab . Der Vortragende entschied sich indessen für das Vorkommen
zweier Arten v on O range, deren eine kle inere im unzugäng liohen Innern v on Borneo
heimisch ist, und stützte sich b ei dessen Auffassung auf e inen vorg eze igten S chädel ,
der v on all en bisher beschriebenen auiiäl l ig abweicht

,
insofern er keine Andeutung

der mächtig enMuskelkämme aufweist, obwohl er einem ganz alten Thiere angehört.
Den Schluss des Vortrags bildeten unter Demonstrationen eines neuerdings für das

zoolog ische Museum erworbenen weiblichen G orflles und des wohl erhaltenen Kopfes

und über die Lebensweise des antropomorphen Afl
'

eu.

Herr Dr. Tisch l er legt das Werk : „F undstatistik der v orrömiwhen Metall

zeit im Rheingeb iete
“
v on R eihen v. Tröltsch v or. E s ist di es Werk mit Freude

zu begrüssen, als der erste Versuch, das in zahlreichen S ammlungen Süddeutschlands

und ihrem localen Vorkommen zu ordnen. Die erste Aufgabe kann nur durch ein

gehende kritische Untersuchung und Vergle ichung der Funde gelöst werden, und ist

Dg tzed b



22

v om Verfasser die G ruppirung nach a oezeit
,
Hsl lstädter und L a T éne—Periode

,

unternommen. Die al te E intheilung der Vorgeschichte in Steh1-
‚
B ronm und

Eisenze it kann , obwohl lange Zeit heftig bekämpft, auch für das hier in Be tracht
kommende G ebiet voll ständig aufrecht erhalten werden , nur passt sie nicht mehr in
dieser Al lgemeinheit. Die vorrömische Eisenzeit gliedert sich in die Hallstädter

und L a T éne - Periode . Aber auch in der Bronzezeit kann man deutlich v er

schiedene Phasen untorscheiden : E ine älte re , durchaus reine Bronzeze it, die in
‘

zahl

reichen Hüg eln v on B öhmen an durch Süddeutschland b is nach Frankreich hinein voll
ständig g leichmässig auftritt, und eine jüngere, wie sie in den meisten B ronzeststionen
der Schweizer Pfahlbauten vertreten ist. Diese letztere läuft nun zeitl ich entschieden

ei ne Weil e der Hallstlädter E isenpexi cde parallel ; es finden sich einig e Stü cke (g e
triebene B ronzegefäesu, B ronzemeinnesser

,
R inge, Formen der B eonzeschwerter) sowohl

unter den Funden der einen wie der anderen Kategorie es sind zwei Cultur

sb ümung en, die eine Zeit lang , zum Theil local getrennt, neheneinander
“ hergehen.

Wenn man die Formen also in einzelne Kategorien einordnen Will , machen g erade

diese eine gewisse S chwierigkeit, sie müssten eigentl ich noch eine gesonderte Klasse
bilden. Ebenso ist der Ueberg

'

ang der Hallstäd ter zur L e T énel ’
eriode Culturen,

die auf der H öhe ihrer E ntwickelung durchaus v on einander verschieden sind eine

noc h nähersufzuklärende Phase. Manche Formen
,
wie z. B. die hohl en sufgeschl itzte n

Armringe sind beiden gemeinsam. Wenn man daher bei einzelnen Stücken nicht

ganz sicher ist
, ob ihre Stellung eine ganz richtig e ist, so berührt indessen dies

den Hauptinhalt des Werkes durchaus nicht und schmälert seinen Werth nicht im

Hier hat der Verfasser die wichtigsten typischen Formen in deutlicher
Ze ichnung dargestellt und dann für jede Form die Vorkommnisse in Süddeutschland
und der Schweiz mitgetheil t mit Berü cksichtigung der Funde in den Nachbar

gebieten, Frankreich, Ital ien, Oesterreich, G egenden, welche aber nicht in g leicher

Vollständigkeit behandelt werden konnten. E s stüt zt sich die Zusammenstellung

hauptsächlich auf die eigenen Studien des Verfassers in den zahlreichen Museen des

G ebietes. Diese Arbeit ist v on grosser Bedeutung . Man kann die Verbreitung all er

einzelnen Formen studiren, man erkennt die Existenz gewisser auf klcinere G ebiete
beschränkten L ocall

‘

ormen
, man emieht die S smmhmgen, in denen sich die betreffen

den S tücke befinden. Al les dies sind wichtige und unentbehrliche Hilfsmitte l für
den

,
welcher tiefer in die Lösung der irrg eschichtlichen Fragen eindringen wll ,

und werden jedem wie der Vortragende in einzelnen Fäll en selbst empf unden
hat v on grösstem N utzen se in. Denn das Werk will eben in die Fragen selbst

noch nicht eindringen, es ist eine Vorstudie, die erst, indem sie richtig angewandt
wird, ihren voll en Nutzen gewährt.

E s ist natürlich
,
dass b ei dem grossen Eifer, mit demman in Süddeutschland

jetzt an den meisten Orten die prähistorische Forschung verfolgt, jährlich eine Fül le
neuer Entdeckung en hinzukommt, dass somit die A ufzühl ung unvollständig wird .

Das konnte aber nicht anders erwartet wer den, und es musste die Arbeit einmal bo

gonnen werden . Solche Ergänzungen können v on zweierlei Art sein
,
entweder

Funde v on schon bekannten Formen, die dann also wesentlich nichts neues bringen,
oder Formen

,
die in einem bestimmten G ebiete geradezu neu sind. Letzteres ist
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Das Schwert ist denen v on Al esia nahe verwandt und mit einem des Spat

La T éne-G räbcrfeldes v on Nauheim fast identisch. Wir haben hier also einen Fund.
v or uns, der annähernd der Mitte des 1 . Jahrhunderts v. Chr. ang ehört. Das G räber

zeit (ca. 1 . Jahrh. n. Chr.) an und ist daher seine Erforschung für die E rkenntniss

dieser Uebergengsperiode um Christi G eburt in t preussen ‚
die bisher in Qstprsussen

fast gar nicht vertreten ist, v on ganz besonderer Wichtigkeit. Interessant ist das
Factum,

welches sich hier wie an zahlreichen anderen Funden Norddeutschlands

(S chlesien, Pommern, Pr. S achsen, Hannover) herausstel lt, dass am Ende des 1 . Jahrh.

v. Chr. die S tämme
, welche diese G egenden bewohnten, die also nur G ermanen sein

können, dieselbenWefl
'

en führten als die G allier‚ die B ewohner des jetzigen Frankreichs.

S itzung am 2. April 1885 .

Herr Professor Dr. Marek bespricht in seinem Vortrags über Moore

cultur die Ursachen , wel che zur Torfbildung Veranlassung geben, die Pflanzen, welche
die Moore zusammensetzen, die verschiedenen Arten der Moers, deren geographische

in Preussen incl . der neuen Provinzen auf 2 Mil lionen Hectar geschützt werden.

Die Asche frischer T orfpflanzen ist reich an Alkalien. Durch den Vertnrfung sprocess
treten Veränderungen ein, die sich sowohl auf die äussere B eschaffenhe it desMocres,
wie in der stoii

'

lichen Zusammensetzung der Mooresche kundg ieht. Die Al kalien
werden ausgelaugt und der G ehalt an K alk

,
Phosphorsäure, Eisen und T honerde

nimmt relativ zu. Nach Art der Entstehung sind zwei Hsuptgruppen v on Mooren
zu unterscheiden. G rünlands« und Hochmoore. Erstere sind halh eicher und sr

fordern eine andere Cultur wie Hochmoore . R edner bespricht hierauf die v er

schiedentlichen Nutzungen der Moore und deren Culturen. B ei den letzteren werden
die Ueb erdüngungen mi t Erde und Compost, die künstl ichen Düngungen, das B rennen

die in Holland vornehmlich zur Ausführung gebrachte F ehncultur besonders be

schnftlichen Untersuchungen eingehend R ücksicht genommen.

Herr P rofe ssor Dr. R . Caspary spricht über zwei S porenpfianzen, die im

ähnlich sehen : Isoetes lacustris L. und echinospora Durieu. S ie finden sich aueh in

Preussen. Isoé t. las. in 85 S een (K reis Neustadt, Carthens, B erent, AHenste in).
Iscét. whinospora in 8 (Kreis N eustadt). Iaoet. lsc . wird lebend aus Seen des Kreises



hoch mit aufrechten B lättern (fr. stricta), die mit geraden b is zu 15 cm hohen
, ga

spreizten B lättern (fr. petens), die mit zurückgekrummten gespreizten B lätte rn, die

schon v or 1847 v on T ausch in B öhmam g efunden und v on ihm als fr. falcata be‘

zeichnet ist, an die sich fr. circinata J. G ay mit. zum T heil nhrfederig aufgerollten

B lätte rn anschlieset, besprochen. Ferner eine Form mit sehr langen B lättern : long ifolia
b is 27 cm lang, bei uns vorkommend. Die B lätter legen sich

,
wenn die Pflanze aus

demWasser gezogen wird
,
in 1 — 3 B ü chelu pinselfiirmig zusammen

,
was an lebenden

Pflanzen dargethan wird. Diese Form wächst auf moorigem B oden in der T iefe der

Seen v on 5 — 9 Fuss und tiefer und bildet die Hauptbestände der Pflanze, die oft

wiesenartig sind. Davon ist als Extrem eine fr. maxima v on A. B lytt in Norwegen
aufgeste llt, die b is 1%Fuss hoch wird. v. Klinggnmfl

'

II . hat eine Spielart mit

g latten S poren (fr. leiospora) unte rschieden , die er besonders im O ttalsiner See, Kreis
Neustadt

, gefunden hat; er b ehauptet, dass bei dieser g lattsporigen Pflanze die B lätte r
um 45 G r. abstehen ; dieses ist ni cht allg emein richtig . G latte S poren kommen b ei allen

F ormen v or. v. K lingg rsefi
'

II. hätte die Verpflichtung gehabt, zu beweisen, dass die

g latten Sporen keine unreifen seien. Die Frag e nach der R eife der Sporen hat sich

v. K linggraefl
'

gar nicht. gestellt. Um sie zu beantworten, hat Professor Caspary sich

aus 3 S een des K re ises Neustadt
, dessen ea tliche S een er 188 4 in 8 Wochen unter

suchte
, Ende März frische Isoetes lacustris kommen lassen. Die S poren der äusseren

B lätter waren jedenfal ls als reife zu betrachten
,
auch sie zeigten sich glatt; ob enein

haben sie g ekeimt. Die fr. leiospora ist also anznerkennen. Isoetes echinospora hat

Professur Caspary in einem neuen See des Kreises Neustadt entdeckt: im G rabowko,
zwischen B ieschkowitz und Förstere i Wigodda.

S itzung am 7. Mai 1885.

Der Vorsitzende wi dmete nachstehenden Nachruf dem G eheimen Rath

Professor Dr. Carl Theodor Ernst vom8iehold.
S eitdem wir zum letzten Mal versammelt waren, hat die G ese llschaft eines

ihrer ältesten und berühmtesten Mitg lieder durch den Tod verloren, einen Mann
,

welcher zwar kein geborener Prename war, aber durch eine Reihe v on Jahren mehr

fü r di e Naturg eschichte v on O st und Westpreussen geleistet hat, als irgend ein

anderer. Carl T heodor Ernst v. S iebold ist am 7. April (1. J. in München nach

läng erem S iechthum 8 1 Jahre alt gestorben.

Der Verstorbene gehörte der berühmten G e lehrten-Famil ie dieses Namens an,

welche seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts e ine ununterbrochene Re ihe v on

bedeutenden A erzten und N aturforschcrn hervorgeb racht hat. All e diese Herren
waren in Würzburg ansässig ,

nur e iner starb in B erlin
,
alle waren Medizi ner

und zum grössten Theil berühmte G eburtshelfex‘

,
alle waren Professoren und se lbst

Doctorwürde.

Unser Carl v. S iebold war ein G rosssohn des ersten berühmten G elehrten

jener Familie, des Carl Kaspar v. S iebold‚
welcher zu N iedeck im Herzogthum Jülich

4
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1736 geboren, späte r nach Würzb urg ü bersiedelte und dort der S tammvater der
G elehrtenfamilie wurde. Carl v. S iebold erb lickte in Würzburg am 16. Februar 1804
das Licht der Welt, empfing dort seine S chul und Universitätsbildung , g ing ab er

später nach B erlin und absol v irte dort seine Examina als Arzt
,
so dass er unmitte lbar

danach in unsere Provinz al s K reisphy eicua nach Heilsberg kam . Hier fing er an

sich neben se iner Amtsthätigkü t mit zoologischen Arbe iten zu beschäftigen und sich

namentlich dem S tudium der Fauna des Landes an zuwenden.

Diese B estrebungen erregten in dem jungen arb eitalustig en Mann bald den

Wunsch
,
in einer grösseren, namentlich. in einer Univ ersitätsetadt zu leben ,

wo

literarische Hil fsmitte l und der Verkehr mit anderen G elehrten jede wissensehaflliche
Thätigkeit fördern mussten. In Königsb erg hatte damals Carl Ernst v. B a: seine

grossen Arbe iten übe r dieEntwickelung des E ies der Sängethiere beendigt und genoss
einen bedeutenden R uf

,
es lag daher nahe

, dass unser Carl v. S iebold hierher zu

kommen streb te , was ihm auch im Jahre 1884 gelang , indem er das hiesige S tadt

physicat bekam. Leider aber machte sich die Suche nicht so
,
wie v .

'

S iebold sr

wartet hatte, Herr v. B är verl iess bald darauf K önigsberg , um einem R uf an die

A cademia in Pete rsburg Folg e zu leisten
,
und als sich S iebold habilitiren woll te,

um v. B ars Vorlesungen fortztmetzen, konnte er die E rlanbniss dazu nicht erlangen,
weil er katholisch, die Albertina aber damals streng lutherisch war. Obgleich v. S iebold
für seine T hatigkeit hier einige G esinnungsgenossen fand und damals auch Mitglied
unserer G ese llschaft wurde

, welche die E rforschung der Naturgeschichte der Provinz
auf ihr Prog ramm geschrieben hatte, so war ihm doch seine ganze S te llung verleidet
und er verliess K önigsberg sehon nach einem Jahre, um in Danzig als Director der
E ntbindungs und H ebammenlehramtal t einzuü eten, zu welchem Amts er 1889 auch

das S tadtphy sicat übernahm. So war denn unser v. S iebold wi e alle Mitglieder der
Familie G eburtshslfer geworden.

Aber die Bmchäftigrmg mit zw10gischen und vergleichend anatomischen

Arbeiten war ihm doch zu sehr ans Herz gewachsen, als dass er sich gänzlich v on

ihr hätte lossagen können. S o gab er die Danziger S tellung schon 1840 wieder auf,

um als Professor fiir se in Specialfach nach Erlangen zu gehen.

In die Jahre v on 1884— 1854
, al so b is lange nach dem Fortgangs v on Danzig

fallen die Arbe iten v. S iebolds über die Naturgeschichte preuasischer T hieme. Als er

Danzig verliess, nahm er in einer kurzen Ansprache an die Prov inz
,
Welche im

B ande der „Pmussischsn v inzialb lüttm“
abgedruckt ist, Ab schied v on der

selben
'

und erklärm
,
dass er auch in späteren Jahren fiir seine hier begonnenen Arb e iten

weiter thütig sein werde.

° Diese Zusag e hat er in vollem Maasse erfüllt
,
den wie

bereits angeführt wurde, gehen seine Arbeiten b is in das Jahr 1854. Eine der ersten
Arbe iten im Jahre 1836 betraf das mehrfach beob achtete Vorkommen des Oleander

schwärmers in der ProvinzWestpreussen, im Jahre 1837 berichtigte er einen Irrthum

über das angebl iche Vorkommen v on S childkröten in der Ostsee . E s war nämlich

eine lebende Cu ettschüdktö te in der Nähe v on Danzig aus der S ee gedacht werden,
die im Mitte llandischon Meere lebt. v. Siebold wies nach, dass dieses Thier nur

durch Zufall auf einem S chifl’
aus südlichen G egenden in die Ostsee gekommen und

dort über B ord gefallen sein könne. Im Jahre 1838 v eröti
‘

entlichte v. S iebold einen

grösseren Aufsatz üb er die K olumbatzer Fl iege in Preussen, und diesmal trat unse r
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hat v. Siebold fortwährend kleine Aufsätze über v erschiedene G egenstände aus dem

G ebiete derPhysiolog ie, B iologie, Zoologie u . s. w. meist in Zeitschriften v eröffentlicht,
so dass die G esam tzahl der einzelnen v on ihm pub licirtsn Arbeiten eine sehr g rosse

ist
,
auf welche hier natürl ich nicht näher eingegangen werden kann.

Schon aus den ku rzen Mittheilungen über das Leben unseres G elehrten geht

herv or
,
dass derse lbe ein Mann v on grosser Arbeitsk war

,
der B edeutmxdee ge

schaffen hat. Vor allem aber müssen wir hervorheben, dass unser eigenes Vate rland,
die Prov inz Preussen, diesem Menue sehr v iel verdankt, und dass es unsere Pflicht
ist

,
sein Andenken stets hoch zu halten.

Der Vorsitzende ersmhte als änssems Zeichen der Achtung und Verehrung ,
die der Verstorbene stets genossen, die Anwesenden, sich v on ihren Plätzen zu er

heben
,
was bereitwill igst geschah.

Herr Dr. T i sch l er spricht unterVorzeigung v on Abbildungen ü ber die Der
stellungen v on Waffen undCostilmen auf alten B ronzen derHallstadt-Ita lischenPeriode.

annähernd gleicheCultur herrschte,tratspäter eine scharfeTrennung und eine v erschieden

ein ganz anderes B ild gewährt, b is ca. im 5 . Jahrhundert v or Christi die Etrusker ihre

stattfand
,
wie sie auf dem B egräb nissplatze der Certose. zu B ologna zu Tage tritt.

B e . stimmt dies Verhältniss wenig zu der Annahme einer E inwanderung der Etrusker
v on Norden, Während der Einzug e iner v ielleicht nicht sehr grossen Schaar v on der

besser mit den archäologischen Verhältnissen verträgt Nördlich v om Apennin kann
man eine R eihe v erschiedener G ebiete unterscheiden

,
die sich östlich über die Alpen

hinaus und dann um die ganze K ette herum durch Oesterreich, Süddeutsc b is

nach Frankreich (F ranche Comté, B urgund) hinein erstrecken
,
die alle in ihrer

Cultur und Hinterlassenschaft einen geme insamen Zug aufweisen. B esonders stehen

die aneinander grenzenclen G ebiete immer innaher Verwandtschaft
,
wenng leich sie in der

Westen kommi„ desto grössere Unte rschiede geg en den östlichen Ausgangspunkt treten
zu Tage. Wenn nun die G eräthe und S chmuckß&ohen

,
die wir in den zahlreichen

sehr ahnen, so dass sie anihng lich jedenfalls aus einer gemeinsamen Quelle stammen
,

welche auf eine hoehentwirkelte einheimische Industrie und T echnik daselbst schliessen
lassen. Zu den früher schon systematisch untersuchten G ebieten, dem v on B ologna

und v on Hallstadt
, sind neuerdings andere dam ischenlisgende getreten, so das



erforscht ist, und das Kramer G ebiet, wo die Nekropole v on Wutsch
,
die Hüg el v on

S t. Margareten u. a. m. in das Wiener Hofmuseum, das Prov inzialmnseum v on L ai

bach und die Sammlung des Fü rsten Ernst zu Windischgratz in Wien ganz ausser

ordentl iche archüologisch e Schätze ge liefert haben. E in näheres Eingehen in diese

interessanten Entdeckungen ist hier nicht angänglich. E s soll nur ein besonders

nachharten G egenden Südtirols sind eine Anzahl v on B ronzee imern (meist die ironisch
v erjüngenden situlae) gefunden mit figürliehen Darstellungen aus dem häusl ichen

und kriegerischen Leben. Die besterhal tenen sind eine Situla zu B ologna, eine zu

Rate (woselbst noch mehrere andere), eine zu Watsch in Krain. Am letzteren Orte
ist noch ein prächtige9 G ürtelblech mit. e iner K ampfseene gefunden (im B esitze v on

FürstWindischgriitz). Die zahlreichen übrigen G emsse sind nur in F ragmm ten v or

handen. Die G efisse sind in mehrere Zonen getheilt, deren unterste meist einen

Zug phantastischer Thiem, E inhörner, Sphinxs, geflüg elte Löwen etc . enthäl t. In den

andern finden sieh krieg erische Aufzüge und die v erschiedeuartigsten Soeneu des

öffentli chen und Priv aflehens dargestellt. So ze igt die Situla v on B ologna das Opfer
mit allen Vorbere itungen, ein Mahl, Preiakärnpfh r eine oft sich wiederholende

Darstell ung den Hirten, den Holzhnuer etc . Zu Este wird u. a. ein Pferdokauf

dargeste llt. Der Eimer v on Watsch bringt einen pomphaften Leichenzug mit dem

Lä chenschmsus und den obligaten Preisklimpfern. Al le diese G emses ze igen in

ihren zwar recht unkünstlerisch aber doch real istisch treu gehaltenen Darste llungen
eine durchaus übereinstimmende Tracht. Die Männer haben meist flache

, gemusterte

T ellermützen, die Priester mehrfach b reitkrärnpige Hüte , die vollständig den jetzigen
Jesuitenhiiten ahnen. Wir sehen hier anl iegende Kleider mit A ermeln und eng

anlieg mde ärmellose Umhäng 0mitntel , g ewürfelt oder in senkrecht herablaufende gs
musterte Streifen getheilt. Die Frauen haben ein engnnl iegendes Unterkleid mit.

A ermeln, darüber ein Oberkleid mit einer den K epf umhüll enden K apuze. Hosen
sind nicht bemerkbar. Interessanter ist. aber noch die B ewaflhung , welche besonders
auf der Situla v on B ologna. und. dem G ürtelhleche v on Watsch erscheint. Auf der

obersten Zone jenes E imers tritt ein langer Zug v on Kriegern auf in v ier Ver

schiedenen Wafi
‘

engattungen, drei Truppe F usssoldaten und ein T rapp R eiterei. Die

R eiter und ein T rupp Pusssoldateu heben Celte v on der F orm mit breiter dünner

Kl inge mit Flügeln, wie sie aus Eisen und B ronze sich in den G räbern K rains und

Nordital iens findet. Die übrigen tragen Lanzen, eine längere mit L anzenfuss oder

eine kü rzere. Die Schilde der L anzsntrfiga sind v on drei Formen : oval , mehr vier
eckig und rund. Wahrscheinl ich enthiea sie keine Metalltheil e

,
es hat sich davon

auch nichts in den G rabe—rn erhalten. Die Kle idung besteht in einer kurzflmel ig m,
verzierten Jacke . Am interessantesten sind aber die l i ch e

,
deren jeder T rapp einen

anderen trägt. Die R eiter haben einen mit rundem Kopf und breiter K rampe, wie
ein ganz entsprechender zu Hallshadt gefunden ist. Die Infanteristen mit leichtem

Speer tmgon einen Helm mit grossem, hinten lang hcrebhfingenden H elmksmme, wie

ihn alle drei K rieg er auf dem G urtelbleche zu Watsch besitzen. E ntsprechende

Helme sind zu Wutsch gefunden, die v orne und hinte n ein Häkchen tragen, eines

in G estalt eines Pferdekopfes, zum B efestigen des Kammes und oben zur seitl ichen

B eg renzung derselben entweder zwei B ronzekämme oder zwei Figuren, die das Ab
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gleiten desselben verhindern. E in ähnl icher ist auf einem Fragmente v on Matrei

Helm; v iell eicht ste llt ein zu Oppeano ge fundenen keg elförmiges, mit Thierfigm
*
en

bedecktes Bmm egofäss einen solchen Helm v or. Höchst auffallend sind die Helme

der schweren Infante rie , chen in e ine Spitze auslanfend und unten herum mit. Buckeln
besetzt. Man würde sich v on ihnen kein rechhes Bild machen können, wenn nicht

g lücklicherwe ise zu Watsch mehrere solche Helme entdeckt wären
,
die

,
obwohl in

Einzelheiten etwas abweichend
,
doch unzweifelhaft in diesen merkwürdigen Ab

bil dungen dargeste llt sind. D ieselbe bestanden aus einem mit Leder überzogen en
G eflecht gespaltener H aselrnthen und waren aussen rundherum mit sechs g ewölbten
Bronzescheiben besetzt und oben v on einer siebenten in eine hohe Eisenspitze aus

lanfenden gekrönt. Die Zwischenräume waren dichtmit kl einen B ronzeknöpfchm oder

Nägel chen mit mnden Köpfen ausgefü l lt. A ehnliche H elmc scheinen auch auf einem

Fragmente v on S t. Marein in Krain dargeste llt zu sein. 80 finden sich die dar

gestellten Trutz und S chutzwafl
‘

en also auch sämmtlich in den G räbern wieder, wo
selbst das Schwert fehlt, das auch keiner dieser Krieger trägt während es in

Hallstadt und S üddeutschland so häufig ist. Welchem Volke aber diese E imer
zuzuschreibsn sind

,
ist noch schwer zu entscheiden. Es scheint fast, als ob die

E nganeer und Kreiner einander näher stehen, und auffall end ist es jedenfalls
,
dass

man die merkwürdigsten Helme gerade nur in Krain gefunden hat. Soll te also hier
das Centrum der Fabrikation gelegen haben, so könnte der Bologneser Eimer als ein

versprengtes Stück angesehen werden! ? Doch muss dies noch als durchaus offene

Frage betrachtet werden, das Alter der O bjed e lässt sich annähernd in des 6. Jahr
hundert v . Chr . setzen. Waffen und Costüme v on wesentlich v emohiedenom Charakie r

zeigt die grav irte B roncescheide eines prachtvoll en, zu Hal lstad t gefundenen Schwertes,
welches einer jüngeren Ze it, dem Beg inne der L a. T éne-Perioda angehört und in seiner

Form mitden Schwertern v on den grossen B egräb nissplätmn der Champagne überein
stimmt. Die Schilde zeigen läng liche B uche], wie sie sich in diesen G räbern mehrt ge

funden haben
,
während die Helme nicht den in gallischen G rim gefundenen

trichterib rmigen entsprechen und wahrsche inlich nicht aus Metall , sondern aus Leder
bestehen die Helme des gemeinen Volkes. A ensse rst roh erscheinen g egen diese
immerhin noch ziemlich primitiven Dars tellung en die Abbildungen auf den Fels
zeichnung en Schwedens, wo man aber auf einer solchen zu Nedre Hede und oester

Rod noch immer den B roncsschil d mit getriebenen Buckeln, wie er ja im Norden
mehrfach gefunden ist, und die Schwertscheide mit dem. für die H allstädter Schwerter
chamhteris£ischen E ndbcschlage erkennen kann.

Herr Dr . R i ch ard K l ebs sprach über neue geologische Beobachtung en über

die Verbreitung der Braunkohl en in Ostpreussen . Das Bestreben Braunkohlen zu

Die B eschrein einer 2. S itula v on B ologna (B rizio: 8 ul la nnora sihda di B ronze

figuru1 a trovata in B olog na. Depntazione di storia patria. di Romagna 188 4 kam dem Vertragende11

erst nach Druck dieses A uszuges zu G esicht. Dieselbe enthältWagenu
*ettfahflenf K riegeranfzüge etc .

B rizio setzt sie zeitl ich nach später, ins 4. Jahrhundert, was doch
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die dortige B raunkohlenformatiou und wies aufdie wissenschaftlich äusserst inte ressante
Thatsache hin, dass sich in der ältesten Diluvialzeit be i Heilsberg stellenweise eine

Hierauf hielt Herr Dr. F ranz, Observator der Sternwarte, einen Vortrag
über : Messung en des Magnetismus v on eisernen T iefbrunnenröhren und Eisenbahn
schienen in Königsberg . Am 26. April theil te mir Herr Dr. Jentzsch mit

,
dass er

soeben erfahren habe
,
dass sich an dem noch nicht ganz vollendeten Tiefbrunnen in

der T rainkaserne auf dem O berhaberb erge hiersalbst magnetische E rsche inungen
zeigten, und bat mich die S uche zu untersuchen. Sofort b egab ich. mich dorthin und

sah, dass allerdings E isentheile , welche dem oberen Ende der über 200 m langen

eisernen B runnenröhre etwa b is auf 8 cm g enähert wurden, ang ezogen und festn

gehalten wurden; die B runnenröhre ist also stark magnetisch . Ueber die Ursa che
des Magnetismus kann kein Zweifel bestehen ; dieselbe ist im Erdmagnetismus zu

suehem Denn ebenso wie jedes E isenstab chen, welches einem Magnetpole genähert

und durch Influtmz oder Va theilung des Mag netismus zu einem Magneten gema cht
wird, so wird auch jeder Stab durch den Erdmagnetismus magnetisch und zwar um

so mehr, je mehr er die R ichtung einer im Schwerpunkt aufgehängten Maguetnadel ,
einer Inkl inationsnadel hat, und nur dann wird er nicht magnetisir t, wenn er senk
recht zur R ichtung der Inklinationsnadal steht. Der Magnetismus tritt aber auch
um so stärker auf, je langer die Eisenstücke sind

, je mehr Masse sie haben und je
langer sie in der fiir die Entste hung des Magnetismus g ünstig en Stellung bleiben.

Da wir es hier nun mit E isenröhrcn v on 200 m Länge zu thun haben
,
die bereits

seit Jahren in derselben senkrechten S tellung sind
,
so bestehen hier Verhältnisse

v on auss6rgewröhnl iche
‘
t G rösse welche zu genauerer Untersuchung und zu einer

Messung einladen. Daher versuchte ich am 27. April mit einer Magnetumlel an

dem Tiefbrunnen der T rainknserne auf dem O berhab erberg und ebenso 2. an dem

fast voll endeten, über 250 m tiefen Brunnen der K ürwsierkaserne auf dem Schloss
platz

,
3 . am Südende der Schienen der Pferdebahn in der K ronanstia sse und 4. am

Nordende der Schienen der O stpreussischen Südbahn auf den Südbahnhof Messung en
des Magnetismus zu machen

,
da. bei al len diesen Punkten aus demselben G runde

starker Magnetismus v ermuthet werden musste . E s wurde erstens die Ablenkung
und zweitens die S c hwingungmlaner der Magnetnadel beobachtet. Um die Ablenkung
zu finden, wurde die Magnetnadel in g leichen, gemessene

'

n Entfernungen (1 m, m

und so weiter) östlich und westlich v om Polendo so gehalten, dass in beiden F ällen
der Nullpunkt ihres Zifi

'

erb latts na ch demselben Azimut oder derselben H immels

gegend hinzeigte, und dann die Ste llung der Magnetnadel auf dem Zifferblatt ab

gelesen. Das M itte l beider Ablesungen giebt den magnetischen Meridian, die halbe
Differenz der Ablesungen die Ablenkung an,

welche die Magnetnadel durch den

Pol (das E nde der B runnenröhre oder der S chienen) erfährt. Nac h dem Setze v om

Parallellogramm der Kräfte ist die H orizontalkomponente der anziehenden Kraft des
Magnetpols dem S inne des Ablenkungswinkels, die Horizonta lkomponente des E rd

magnetismus dem Cosinus diesesWinkels proportional . Ihr Verhifltniss ist also gleich
der trigonometai schen Tangente des AMenkungswinkcls. Um die Schwingunge



83

dauer zu finden
,
wurde die Anzahl der S chwingungen der Magnetnadel in 10 S ekunden

nach der Taschenuhr gezählt und die S ehwingungsdaner
‘ der Magnetnadd auf -der

Sternwarte, wo sie nur unter dem Einfluss des E rdmagnetim us stand
,
mit dem

Pendeluhr bestimmt. Ebenso wie bei Pendelschwingungen gil t hier die R elation

wenn T die S ehwh gungedauer , c eine Konstante , die v om Trägheitsmoment und der

magnetischen Stärke der Magnetnsdel abhängig ist , und g die Horimntalkom

ponente der auf die Nadel wirkenden Anziehungakriifte ist. E s ist aber g
2 h”

um”, wenn h die Horizontalkomponente des Erdmagnetismus, m die Horizontal
kompc>nente des Magnetismus des Pols in der gemessenen Entfernung ist. Die

Messungen, sowohl der Ablenkungen wie auch der S ehwingungsdauw , die in v er

schiedenen horizontalen Entfernung en v on den Polen, d. h. v on den Enden der

B rnnnenröhren und der E isenbahnschienen gemacht wurden, zeigten, dass di e an

ziehende Kraft nicht dem Quadrate der E ntfernung , sondern nahezu der einfhehen

E ntfernung proportional ist. So überraschend diese Erscheinung Anfangs erschien
,

so wird sie doch durch die Theorie bestätigt. Denn bei diesen Magneten v on so

aussergewohnlich er Länge ist der entfernte Pol zunächst ohne E influss auf die Magnet
nade l. B e i dem nahen Pole, also bei B runnenröhren b ei dem oberen Pole ist aber
der Magnetismus nicht in einem Punkte coneentrirt ‚

sondern über
.

eine längere

Strecke v on mindestens mehreren Metern nahezu g leichmiissig v ertheilt. Wir haben
es also mit der Anziehung nicht eines Punktes

,
sondern einer auf einer Seite un

beg renzten graden Linie auf die Magnetnsde l zu than. Die Anziehung einer un

endlich langen Linie auf einen Punkt ist aber
,
wie man durch eine einfache Inte

gratien erkennt
,
umgekehrt proportional der einfachen Entfernung , und ebenso gilt

dies für die Horizontalkompcnente der Anziehung einer einseitig unbeg renzten Linie,
da diese die Hälfte der Anziehung der beiderseifig unbegrenzten L inie ist. Hier»

stand redu0irt. S tömude E isenwssser beeinträc htia die Messungen, die mi t dem
primitiven Apparat natürlich nur rohe sein konnten, und daher beschränke ich mich
darauf, die R esul tate in abgerundeten Zahlen anzugeben. Vergleicht man die

H orizontalkompow nte der Anziehung , in 1 m Entfernung v om Pole
,
mit der

Horizontalkomponente des E rdrnagnetisrnus, so findet man b ei dem Südende der

Schienen der Pferdeeisenbahn Anziehung -i des Erdmagnetismus, bei dem Nord
ende der Schienen der Südbahn denselbenWerth, b ei dem Tiefbrunnen der K iln*

assiero

kaserne Anziehung ä- des Erdmagnetismus, b ei der T rainkaserne dagegen An
‘

ziehung fünfzehnmal so gross wie der E rdmagnetiemns ! Am 5. Mai mass ich den

Magnetismus auf der K ümssierksserm noch einmal
,
nachdem zur H insb lassung des

kupfernen Fil te rs neue E isenmessen in die B rnnnenröhre hineingefilhrtwaren, und fand
ihn wesentl ich verstärkt. Die Anziehung ergab sich in 1 m E ntfernung fiinfmal so

gross wie der E rdmagnetümus. All erd ings spricht der Umstand, dsss die Magnet»

nsdel hier eine starke Inklination v on 68 G rad hat, dafür, dass senkrechte Eisen

5



messen unter gleichen Umständen stärker magnetisch werden als wagreohte, aber der
auffallend starke Magnetismus des Tiefbrunnens der T rainkaserne erscheint als eine

nicht genügend aufgeklärte Erscheinung . Schliesslich sei noch erwähnt
, dass na»

trat. Nennt man den Pol der Msgnetnadel , welcher nahezu nac h Norden zeigt, den

Nordpol, so hatte n die Tiefbrunnen chen einen 8 11d ebenso das Südende der

Herr R ittmeister F l e isc h e r mac hte darauf aufmerksam , dass bei den

Bohrungen in der T rainknzerne Dynamitexplosionen angewandt seien und die E r»

mhütterungsn viel leicht zur Verstärkung des Magnetismus beigetrag en hätten.

Auch sei der Brunnen im Winter zugedeckt und unbeobschtet gewesen und daher

S itzung am 11 . Juni 1885.

Herr Professor L. H ermann hielt einen Vortrag über neuere Untersuehungen

er die besonders v on Marey erfundenen graphischen Verfahren zur B eg ietm
’

hmg

der “538 1‘ Sodann ging er auf die VO “ M°yb f idg° in S en-F raheiseo zuerst einge

näher ein, und zeigte Kopien so gewonnener Bilderreihen v or . Zum S chluss machte
der Vortragende Bemerkungen über das S chwimmen, und über die mechanische B e

Harr Dr. K l ien sprach : ‚Usher einige pflanzenphysi010gis0he Versuche.

“
Auf

dem G ebiete der Erforschung der Pflm zeneruährung bedient man. sich vorzugsweise

zweier Cultrnmethoden : der Wasser. und S andcultnr. Diese beiden Methoden unter

theile suspendirt sind, während bei der S andcultur ausgeweschener Sand als Medium

zur Verwendung gelangt, der mit bestimmten Nährstoffen durct kt wird. Die

Wassereultur hat aber gegenüber der andern den Vorzug , dass sie mit reinen Ma
terialien arbe iten kann und auch die Pflanzen b is zur Wurzelspitze herunter sichtbar
sind. Zur Ernährung und zum Aufbau desPflanzenkörpsm sind bestimmte El ementar

einige aber auch nicht selten in grösseren Mengen (Silicium,
Mangam) v on den
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einiger Zeit den Tod herbe i, wi hrend schv ;„felsaures Ammoniak in ziemlich grossen

Mengen immer mit günstigem. Erfolge der Nährstoiflösung beigegeben werden konnte .

Rhodans unter dem Einfluss des Lichtes im ober—irdischen Theile der Pflanze v or sich

ginge und die Ze rsetzungepr0dnkte erst störend wirkten. Vom Re ferenten wurden

hatte, während in die Lösung der anderen Pflanze anstattR hodennmmonium die ent

di e sonstige Krankheit zeig te grosse Aehnl iehkeit mit derj enigen ,
welche man b ei

Die in rhodanfreier L ömmg gewachsene Pflanze war vollkommen g esund und stand

E s folgte die
'

G eneral -V ersammlung , der nur die
“

Wahl neuer Mit»

glieder oblag . E s werden gewählt

zu or d entl i ch en M i tg l i ed e rn

Herr Kaufmann H ol l deek
,

E isenbahndireotor Krü g er ,
Kaufmann 0 . M ey e r ,

zum a u sw är t i g e n M i tg l i ed e

Dr. H ag e dorn in Meinu ngen.

Lottermoser.



S itzung am 1 . O ktob er 1885.

Herr Dr. K l ien hielt einen Vortrag über den Einfluss der Qualität des
B odens auf die B eschsflenheit der Pflanzen.

E r theilte zunachst mit, dass die v on ihm in der letzten S itzung v orgezeigte

Meter hohe H aferpflanze, welche v om Samen aus in Nahrsmfl
'

losnng also unter

Ausschluss v onWurzelboden gewachsen se i eine Höhe v on Meter erreicht und

eine sehr grosse Semenmcnge produzirt hätte.

Die Mineralstofl
'

e, welche zur Ernährung und v ollständigen Ausbildung der

Pflanzen nöthig sind, sind nicht gleichartig b ei sämmtlichen Pflanzen v eflheilt
,

sondern die Menge und Zusammense tzung der mineral ischen Nährstoffe (Asche) ändert
sich b ei den verschiedenen Pflanmn£amü im und ist auch in den einzelnen Pflanzen
theilen zu vers chie denen Jahreszeiten eine andere. Zu ihrer Ernährung nehmen die

Pflanzen aber auch meist v iel grössere Mengen v on Nährstoffen auf, als sie zur Aus

bildung nöth1
'

g haben, wenn sie in einem sehr fruchtharen Erdreiche wachsen. Der

Amb eng ehal t der Pflanzen ist so gewissermaeeen mit ein Zeichen für die U0ppigkeit
und Nährkrafl: eines B odens. Die Fruchtbarkeit wird aber nicht allein durch den

G ehal t an G esannntnahrung im B oden bedingt, sondern sie hängt v or Allem v on

demjenigen N ührstoflb ab , welcher in g ering ster Menge darin vertreten ist; der im

Minimum vorhandene N ährstofl‘

muss darum v om L endwirth und G ärtner gesucht

und künstl ich ersetzt werden. Die B eschaffenheit der Pflanzen und ihrer Frü chte
wird wesentl ich v on der Nährstoflimischung im B oden beeinflusst, wofür der R edner

zahl reiche B e ispiele anfiilni e. Sandig -lehmiger und niihrstcfl’
re icher B oden mit durch

lassendem Unte rgrund, der sich leicht erwärmt und in lebhaftem Verkehr
“

mit der

Atmosphäre steht, giebt bei ausreichender Pflege und guter B earbeitung mi t das
nahrhafiefle und gesundeste Futter, während nährs£ofl

'

arma
,
kalte und. undurchl i£esi;;e

B öden sehr geringworthige F utterpflanzen produziren. S tickstnfi
'

raichthum des B odens

begünstigt die Entwiokd ung . der B lattorgane und liefert im Al lgeme inen e iweiss

reiche Pflanzen mit einem relativ verminderten G ehalt an stickstofl
‘

ire ien Extract
die Phosphorsäure in B eg leitung v on

das Ausreifen der Pflanzenindiv idnen
fördert. Der assimilirbe re S tickstofl

'

reeg irt aber viel stärker auf den Pflanzen

organismus, als die genannten Mineralstoffe, so dass er bei e inigem Verwal ten die

die Fr mhtb ildung beeinträchtigt und das Ausreil
'

en v erhindert, oder im Ueb ermaass

die Pflanzen zum Vergeilen bringt. Ueb erreich an S tickstoii ist z. B . die Jsuche.

Darum hat man bei der S püljaucherieeelung , welche jetzt auch für Königsberg
Interesse gewinnt, mit mancherlei Schwierigkeiten zu kämpfen. Hierzu kommt noch,

8

Dg tzed by
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dass in der Spüljauche der G ehalt an Kochsalz so bedeutend ist
,
dass es viele

Pflanzen giebt, denen leicht zu grosse Mengen dav on geboten werden. Die B e

einträchtigung wächst mit der geil en Entwickelung , weil b e i andauernd trockener
Hitze im Sommer die Salzkouzentmtion grösser wird und dann selbst weniger

empfindliche Pflanzen geschädigt werden. K önnte die S püljauche nur v on

20 Menschen auf ein Hektar Land ausgebreitet werden, so würde man unter diesen

hm orm bring en v ermögen. Hierauf muss abe r eine B ieselwirthschaft, die nicht ad

l ibi rieseln kann ,
ein für all emal verzichten, zumal die gewöhnliche Schwemm;

kam liaetion gerade zu den Zeiten die meiste S püljauche liefert, wo sie am wenigsten

fiir den Pflanzenbau zu gebrauchen ist. Die Auswahl der Pflanzen für Iü cselland

ist darum sehr wichtig Zunächst eignen sich für solches Land am b esten die G e;

müsepflanzeu, worauf die G rüufutterpflanzen und einige G räser folgen . Das R ieselheu

ist in Folge des hohen Salzgehaltes sehr hygr wkopisch und lässt sich darum schwer

aufbewahren und trocken erhal ten. B ohnen, Erbsen, Wichen etc . werden le icht v on

Pilzkrankheitm befall en, die Hackfrüchte gern v on Insekten und Würmern he im

g esucht und verläuft der Re ifeprozess bei den. G ehe idearteu höchst 1mgleichmässig .

L äng sre Zeit stark gerisselte Ländereien l iefem schliesslich Pflanzen, die so re ich an

S tickslolf und Kal i sind. dass sie als konzentrirte Jsuche aufgefasst und zum Düngen
anderer Ländereien benutzt werden könnten. Was der L andwirth unter Rsubbau

v ersteht, ist für die Rieselwirth%mbaib das rationelle Ziel hinsichtlich des S üskstoifs.

E s muss nur dafür gesorgt werden, dass die im Minimum vorhandenen Nahmwfle

(Phwphomäme ) ebenfalls den. R ieselfeldern gegeben werden. F ür G rossstäd te ist die

Spüljaiichenrieeelnng ein noch immer nicht gel Problem. Vor Allem hat man

hier neben passender Oberflächengestal tung der R ieselfelder ffir die erforderliche

Drainage und für wirksame Entwässerung zu sorgen. Dann müssten die R ieselam

lagen so beschaffen sein
,
dass die Spüljanchenpächter ad libitum rieseln können, also

dass sie zu jeder Zeit die ihnen überflüssig erscheinende Jauche zurüchweisen dürfen ;
das erforderliche Quantum Flüssigkeit müssten sie jedoch bestimmt erhalten

,
wenn das

Deflcit auch nur durch Fluss oder G rundwasser g edeckt würde . Endlich hätte der

mögl ichst günstiges ist, so dass eine Zufuhr v on gee igneten H il fsdüng emittd n (Phos

phate) anzuwenden wäre.

fieeelung äusserst lohnend werden, indem die me isten unserer Kulturpflanzen sich

auf solchen R isselboden v on recht guter B eschaffenheit gewinnen lassen würden.

Herr Professor Dr. L ang endor l
'

f bespricht die Abbe
’

schen Ansichten über das
Zustandekommen des mikroskopischen B ildes und über die G renzen des mikros

;.die an neueren Mikrosko;>sn getroffen sind.
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die Versuche v on K eppe über Entstehung v on E lektrioitiit durch R eibung warmer

und kal ter Luftströme ung iltig, der auch das G ewitter nur auf letzteren Vorgang
m rfiekfhhren wollte . Die mächtigen Entladungen des B litzes werden dadurch er

klärt, dass die kleinen Wassertröpfchen zu groseren R egentropf
'

en zusammenfliessen,
die im Vergleich zu jenen eine viel kl einere Oberfläche haben, auf der also die

Spannung der Elektricität sehr steigen muss . Von der Verbre itung der G ewitter

handeln besonders v. B ezold für B ayern und Assmann fü r Mitteldeutechland.

Erste rer hat die Akten der Feuerv ersicherung , die in B ayern staatl ich ist
, in B ezug

auf zündende B litze v ergl ichen, und zieht nur solche in B etracht Da zeigt sich

nun zuerst
,
dass seit 50 Jahren die Häufigkeit der zündenden B litze beträchtl ich

,

fast auf des Dreifaehe, zugenommen hat; diese Zunahme ist aber nicht kontinuirlieh,
sondern wechselt mit Jahren geringerer B litzhliufigkeit ab , und der G ang dieser E r

scheinung zeigt eine merkwürdig genaue Uebereinstimmung mit der Periode der

Sonnanflaeken
,
so dass die Jahre

,
in wel che das Maximum der letzte ren fällt

,
die ge

ringste Anzahl
'

v on ziindenden B litzer: aufweisen. Die S tädte zeigen dem flachen
Lande geg enüber eine viel geringere, noch nicht halb so grosse B litzgefahr. In

B ay ern ziehen die schadenb ringenden G ewitter regelmässig auf zwei grossen Strassen
v om B odensee nach Osten und v om nördlichen Schwarzwalde nach Nordosten ; der
westliche B öhmerwald ist wenig v on ihnen betroffen. InMitteldeutschlßfld entstehen

G ewitter sehr oft lokal und bre iten sich nicht weit aus
,
so dass, während jeder ein

zelne B eobachtungsort im Jahre nur wenig über 20 G ewitter hat, im ganzen G ebiet
deren jährlich 150 gezähl t werden. S ie bewirken dort e ine g leichmässigere Ver

theilung des R egens ; in den g ewitia freien Monaten ist die Ostse ite der G ebirge v iel

trockener als die Westseite ; Hagdschlfige aber treffen ganz vorzugsweise die N ie»

derungen östlich v on G ebirgszügen. Zum Schluss legt der Vortragende eine merk
würdige Photographie eines B litms v or

,
auf welcher sich drei parall ele Züg e neben

einander zeigen und die wohl nur so zu erklären ist, dass der B litz oseil l imnd mehr

mals hintereinander dieselbe B ahn zurückgelegt hat. E r erwähnt dabe i
,
dass er

diese seltene Erscheinung am 2. Juli dieses Jahres selbst sehr schön zwisehen Tapiau
und Amen v om Dampfer aus beobachtete. Wohl 50 b is 60 B litze fuhren dieselbe
B ahn 2« b is 3mal, mehrere 4. b is örnal ‚ ja einer sogar 8mal unmittelbar hinter»

einander v om Himmel zur Erde. E r forderte auf, auf ähnl iche Vorkommnisse zu

Herr Dr. Jentzsch sprach über den Nachweis einer Intu glaeialzeit für

S itzung am 3. Dezemb er 1885.

Herr Professor Chun sprach über das Verhaltniss zwischen Fläche und

Messe im thierischen K örper. E r suchte nachzuweisen, dass der komplizirte B au

der höheren Thiere in erster Linie durch ihre G rösse bedingt wird insofern dureh

B ildung neuer Flächen das bei der Vergrösserung entstehende Miesr erhältniss
zwisehen Volumen und Oberfläche ausgegli chen wird. An der Hand der

R echnung wurde das Verhältnias zwischen Fläche und Masse eines Infusors als

annähernd gleich demjenigen einer S chlange g efunden und sehl iesslioh wurde b e
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tout, dass die Energie der Leistung gleich grosser Thiere bedeutender ist bei den

mit günstig er entwickelter Fläche als bei den m
i

t re lativ ungünstiger ausgestatteten.

S shliessl ich wurde der Versuch gemacht, die Erscheinungen der Ze lltheilung und

Faltung der K eimblätter aus dem angedeuteteu G esichtspunkt zu erklären .

Herr Dr. F ranzmacht Mittheilungen über den teleskopis
'

chen, periodischen

Tutflesohen Kometen ,
welcher in diesem Jahre nach den Rechnungen des K önigs

berger Astronomen Joh. B ahts wieder aufgefunden ist. Der Komet wurde am

9. Januar 1790 v on Mechain in Paris entdeckt und v on ihm selbst v om 9. Januar
bis 1 . Februar und v on Messier v om 1 1 . b is 22. Januar beobachtet. Mechains B e
obachtungen sind aber nirgends v eröffentl icht werden. Im Jahre 1858 wurde am

4. Januar v on Tuttl e in Cambridge b ei B oston (Mass.) und unabhängig dav on am

1 1 . Januar v on B ruhus in B erlin ein Komet entdeckt
,
dessen Elemente gms.9e A ehn

l ichkeit mit denen des Méehainschen Kometen v on 1790 zeigten. Die I dentität

beider Kometen, die v on Tuttle in Amerika. und v on Pape in Europa v ermuthet war
,

wurde zur G ewissheit erhoben, als aus den B eobachtungen v on 1858 folgte , dass der

Lauf des Kometen einer parabolischen B ahn nicht angesohlosaen werden konnte,
sondern eine El l ipse mi t einer Umlaufszeit v on nahe 14 Jahren erforderte . In der

Zwischenzeit war der Komet viermal und zwar in den Jahren 1808
,
18 17

, 1830 und

1844 unbemerkt zum Perihel zurü kgelzelnt . Im Jahre 1830 hätte er wohl be

obachtet werden können ; allein da er nur in den Morgenstunden v or Sonnenaufgang
sichtbar war

,
blieb er unentdeckt. In den übrigen 3 Jahren und ebenso bei der

diesjährigen Erscheinung war er kaum sichtbar
,
weil die R ichtung v on der Erde

nach dem Kometen nahe an der Sonne v orbeiging und der Komet weit v on der

Eule entfernt b lieb. N un unternehmen gleichzeitig Clausen in Dorpat und Friedrich
Tischl er in K önigsberg die schwierige Aufgabe, dureh B erechnung der Störungen,
welche der Komet zwischen 1790 und 1858 v on den Planeten erlitte n hatte, die

beiden Erscheinungen v on 1790 und 1858 mit einander zu verbinden. Am genauesten

wurden die S törungen v on Tischler berechnet und so F undamente gesehafien, mit

Hilfe derer eine Vorauab ereehnung fiir die nächste Erscheinung des Kometen möglich
war. Tischler

,
der leider im fiunzösisehen Kriege 1870 fiel

, hat auch kurze Zeit v or
seinem Tode noch die B ahnel emente für 1871 berechnet, und nachdem diese lben in

seinen hinterlassenen Papieren v on Luther aufgefunden waren, gelang es nach einer

v on. Kind in G reenwich daraus berechneten A
°

nilsuchungstabell e den be iden 3 8»

obaohtern B orelly in Marseille und Winneke in Karlsruhe, den Kometen am 12. be

ziehungsweise 15. Oktober 1871 wieder aufzufinden. E r wurde auf der nördl ichen
Halbkugel b is zum 15. Dezember und in Kapstadt b is zum 30. Januar 1 872beobachtet.
Diese neuen B eobachtung en suchte nun R ahte

,
dem der Vortragende die v orstehenden

Mittheilungen im wesentlichen verdankte, mit denen v on 1858 mögl ichst gut in Ver
bindung zu bringen, und mit Hi l fe der dadurch sich ergebenden B ahnelemente be
rechnete er sorgfältig die Störung en v on Mars, Jupiter und Saturn nach der Hansen
T ietjen uhen Methode, während er die Störungen v on Merkur , Venus, Erde und

Uranus nach der B esselschen Methode dadtu'

oh berüc ksichtigte , dass er den K ometen

auf den gemeinsamen Schwerpunkt derselben und der Sonne bezog . Aus den sich
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so ergebenden B ahnelement m le itete Rahts eine Ephemeride ab
, nach der der Komet

am 8 . August 1885 v on Perrotin in Nizza aufgefunden und b is zum 22. Angust
zwölfinal dort beobachtetwurde. Der Kometwar nur in jeder Nacht 10 b is 15 Minuten
lang schwach sichtbar, denn kaum war er nach seinem Aufgenge sichtbar g eworden.,

so v erechwnnd er auch bald ind er anbrechend«m Morgendämmerung . S O ist. es nur

der genauen Vorausberechnung (der Komet wich v on dem v orausbereehneton Orte
nur 12 Sekunden in B ektascension und 5 B ogenminuten in Dekl ination ab) zu

denken, dass es gelang , den K ometen in der diesjährigen , so ung ünstigen E r

scheinung wenigstens auf einer Ste rnwarte wieder euf’zufindm .

Herr Dr . Franz machte dann einige kurze Mittheilungen über den Andromedn»

neb eL Von diesem hell en
,
selbst mit b loesem Auge sichtbaren N ebelfieck und seinen

beiden N achberneb eln legte er eine schöne Zeichnung v or, die nach B eobachtungen am

grossen Reflektor zu Cambridge b ei B oston (MR S S .) v on. T rourelotgemacht ist. Nahe be i
der dichtesten Stelle des N ebels leuchtete plötzl ich am 16. August 1885 ein neuer

Ste rn 6. b is 7. G röese auf
,
auf den Dr. Hartwig in Dorpet zuerst aufmerksam machte

und der bal d immer schwächer wurde, so dass er im Anfang Dezember 12. G rösse
und kaum noch sichtbar war. Sein O rt wurde mit dem hiesigen He l iometer ‚ so oft

es ang ing , gemessen.

Auf Anregung des Herrn Professor Cespary wurde noeh über den

prachtvoll en S ternsohnuppenfell v om 27. November 1885 berichtet , der durch

den Durchgang der Erde durch einen Theil, v ermuthli ch den ersten K opf des

B ielaschen Kometen verursacht wurde und eine Wiederholung des Phänomens v om

27 November 1872 war. Trotz v ielfach trüben Himnmls zählte Dr. Franz 800 Stern

schnuppen in 14 und nachher ebenen viele in 9 Minuten und fand als R adiant

derselben : R ekteecension 24° Dekl ination 44° 17" fiir 7 Uhr A bende. Hieraus

und aus der Umlaufszeit dee B ieleaohen Kometen leitete er folgende El emente ab :

1885 Dezember
5860 06:

18° 12
'

Knoten 2450 42
:

Perihel 1 1 1° 0'

E xcentr ieitfitswinkel 490 6'

welche gut mit den E lementen des B ielasehen Kometen übereinstimmen und aus

denen eine Ephemeride zur Auflauchung der Kometen auf der südlichen Halbkngel

abgeleitet wurde.

Herr Dr. Jeutzsch knüpfte an den Vortrag B emerkungen über Meteoriten
an , die theils aus nickelhaltigem Eisen theils aus anderen G eeteimm mit schön
krystal lisirtenMineralien wie Oliv in bestehen.

D ersel b e legte Quarz mit eingesprengtem G olde aus Venezuela v or, ein

G eschenk des Herrn Simski, dann Photographien v on Sprudellöchern und schliesslich
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B ericht für 18 8 5

B ibliothek der physikalisch
-okonomischen Gesellschaft

Dr . O tto T isch ler.

L ang e R eihe 7, 2 T reppen hoch . B ücher werden an die Mitg lieder gegen

v on2 Uhr an ausgegeben. Dieselb en müssen spätestens nach 3 Monaten

Verzeichniss

derjenigen G esellschaften, mit welchen die physikalischi ikonomische Gesellschaft in

Tauschv erkehr steht, sowie der imLaufe des Jahres 1885 eingegangenenWerke.

(Von den mit '

l
' b ezeichneten G esellschaften kam

,
uns 1886 keine

Die Zahl der mit uns in T auschv erkehr stehenden G es ellschaften

hat 1885 um folgende 9 zugenommen:

F rankfu rt a. M. Verein für G eschichte und Alterthumskunde.

Lü bben. Niederlausitzer G esellschaft für Anthropolog ie und Urgeschichte .

Me ining en. H enneb ergisoher al terthumsforschendw Verein.

Worms. A lterthnmsv erein .

Toulou se. Société archéologique du Midi de la France .

F lorenz. Sezione ficrentins. della Soeieta
‘

n Africa n d
'
Ital ia.

B udapest. Archäologische Abtheüung des königl. Ungarischen National

Tren tsch in. Naturwissenschaftlicher Verein des T rentschinar Comitate.
L issabon. Section des trav aux géolog iques de Portugal .



N eohetehendes Verzeichniss b itten wir zugleich als Empfange

bescheinigung ansehen zu wollen statt jeder besonderen Anzeige. B e

sonders denken wir noch den G esellschaften , welche auf R eclam
'

efion

sol chen R ec lamationen nachzukomrnen, soweit es der Vorrath der früheren

B ände gestattet, den wir immer zu ergänzen streb en , so dass es v on

daher im Inte resse des S chriftenteueches zu grossem Denke v erpflichten.

Wir werden fortan allen Gesellschaften, mit denen wir in Com pona stehen,
unsere Schriften france durch die Post zusenden und bitten sov iel als möglich den

gleichenWeg einecldaoen zu wollen, da sich dies v iel billiger bernoeeteilt als der Boch

b&ndlerwm. Etwaige B eiscb liieee bitten wir ergebenst an die resp. Adresse oätlget bo

zu wollen.

1 . B rü ssel . Académie Royale des sciences des lettres et des arts. 1 ) B ulletin,
8 . Serie 6 (Année 8 . Serie 7, 8 2) Mémoires couronnés etMémoires
des sev snts E trenge rs in 4° 45, 46. 8) Mém. oour. et autres Mém. in 8 °

86. 4) Mémoires de 1’A cedémie in 4° 45. 5) Annuaire 50
,
5 1 (1884,

2. B rü ssel . Académie Roy ale de Médecine. B ulletin, 3. Serie 19
8 . B rü ssel. Soc iété Entomolog ique B eige . Annales 28

,
29 (18841

4. B rü ssel . Société malso°lngique de B e lgique. Annales 15 (1880) 18
2) Procé s - v orb anx (auch in den Annalen enthalten) 14 (1885) p. 1 — 79.

6. B rü sse l. Soc iété Royale de botanique de B elg ique. B ul letin 24
“

l 6. B rü sse l . Commissi0ns Royales d
’

art et d
’
arché010g ie.

7. B rü ssel. Société B e lge de Microsmpie . 1 ) Annales 9. 2) B ul letin (auch
in den Annalen enthalten) 1 1 1 12 1 .

8. B rü sse l. Soc iété B eige de G éographie . B ulletin 9
'

l
' 9. B rü sse l . Observ atoire Royal .
10. B rü ssel. Société d’

Anthropologie. B ulletin 3 (1884,
1 1 . Lü tti ch Société Royale des sciences. Mémoires, 2. S erie 12.

12. Lü ttich. Société géolog ique de B elgique. 1) Annalen 10, 1 1 . Tnb les géné

rul es T ome 1 — 10. 2) Catalogue des ouvrages de geologie , de min&nlogie

et de peléontologie et des certes g éologiques qui se trouvent dans les



https://www.forgottenbooks.com/join


Verzeichniss der durch T ausch erworbenen Schriften.

v erkehr 1884 16 2 (D. Wasserstrassen 1 7 1 (S t. der S eeschifii
‘

ahrt

8) Statistisches Jahrbuch fiir das Deutsche Re ich 6

88 . B erlin. K. Preussischee S tatistimhes B ureau. Zeitschrift 26 (1885) 1 — 8.

84. B onn. N sturhiet0rischer Verein der Preussischen R heinlande undWestfal ens.

l ) Verhandlungen 41 2 42 1 . 2) Autoren und Sachreg ister zu den

1 85. B onn. Vere in v on A lterthumsfreunden im R heinlande .

86. B raunsb erg . Historischer Verein für Ermland. Zeitschrift fiir die G e

schichte und Al terthumskunde des E rmiandss VIII 1

1
‘ 87. B r aunschweig . Verein für Natmwissensehafh
88 . B remen. N aturwisseuschaitlicher Verein. Abhandlungen 9 2.

89. B remen. G eographische G esel lschaft. Deutsche geogmph. B lätter. VIII (1885).
40. B resl afu. S ohlesische G esellschaft fiir r aterländische Cultur. Jahresbericht62.

41 . B re sl au . Verein für das Museum Schlesischer Alterthü mer. Schlesiens
Vorzeit in Wort und B ild. B ericht 58 , 59 (B d. IV “ ,

42. B r esl au. Verein fiir S chlesisohe Insectenkunde. Zeitschrift für Entomo

48. B re sl au. K. 0berbergamt. Production der B ergwerke, Sehnen und Hütten
im Preussischen S taats i. J. 188 4.

‘

l
' 44. Ch emn itz. N ahrrwissenschnfi.lichß G esellschafiz.

45 . Ch emn itz. K gl. Sächsisches meteomlog isches Institu t. Jahrhuoh I I

46. Cobu rg . Anthropologischer Verein.

47. Colmar. Société d‘

histoire nature
'

fle
48 . Danzig . Natud orschende G esellschaft. 1) Schrifte n. Neue Folge VI S.

2) B ericht über die Verwaltung der Sammlungen des Westpr. Provinzial

49. D armstad t. Verein für die Erdkunde und mittelrheiniseh geologischer

50. D armstadt. Historischer Verein für das G roseherzogthum Hessen. 1) Arohiv
für Hessische G eschichte und Al terthumskunde 15 3. 2) Quartalsblätter 1884.

1885 l , 2 8) Die E inhard B asil ika zu Steinbach.

öl . D essau. N aturhistoriecher Verein.

52. Donau esch ing en. Verein fiir G eschichte und N aturgeßehichte der B aar und

58 . Dr e sd en. Verein fiir Erdkunde . Jahresbericht 21 .
54. D re sd en. N aturwissem chaftliche G e %llschaft IS iS . Festschrift zur Feier

des 60 jährigen B estehens
“ la 1885 .

55. D resden. G esellschaft für Natur und Heilkunde. Jahresbericht
56. D ü rkhe im a. d. H. Pol liehia, nahxrwissenschaftl ichor Verein der Rheinpfalz.

57. E b erswal de. Forstakademie. 1) B eobachtung der forstlich meteord ogü chen

Stationen. Jahrgang 10 (1884) 7— 12. 1 1 — 6. Jahresbericht 10
‘

f 58 . E l be rfe ld. N aturwissenschaftliehe G esellschafl.

59. Emd en. N ahorforschende G e eellschaft. Jahresbericht
80. Emden. G esellschafl. für bildende K unst und v aterläudieche Al terthümer.

Jahrbuch VI Q.



Verzeichniss der durch Tausch erworbenen Schriften.

61 . E rfurt. Akademie gemeinnützigerWissenschaften Jahrbuch. Neue Folge.

Heft 12, 13.

1
' 62. E rl ang en. Physikal isch-medicinische Societüt.

1 68 . Frankfurt a. M.. S enkenb ergische naturforschende G esell chaft.

64. Frank furt a. M. Physikalischer Verein. Jahresbericht

65. Frank furt a. M. Vere in für G eographie und Statistik.
66. F rankfurt a. M. Verein für G eschichte und Al torthumshunde. 1) Mit

theilung en IV, V 1 — 8, VI 1 , 2. VI I. 2) Verze ichniss der Abhandlungen und

Notizen zur G eschichte Frankfurts. 8) Donner v. R ichter und R iese :

H eddernheimer Ausgrabung en. F rankfurt 1885.

67. Fr e iburg im B reisgau. N ahufcrschende G esellschaft. Verhandlungen 8 3.

1
' 68 . Fu l da Verein für Naturkunde

‘i
‘ 69. G era. Verein v on Freunden der N aturwismnschaften.

70. G i essen. O bmhessische G esellschaft für Natur und Heilkunde . Hoffmann
Resultate der wichtigsten pflanzen-

phänologischm B eobachtungen in Europa.

G iessen 1885 .

1
‘ 71 . G ö rl itz. N aturforschende G esellschaft.

72. G örl itz. O berlausitzische G esellschaft der Wissenschaften. Neues L au

sitzisches Magazin 61 1.

78 . G ötting en. K. G esellschaft der Wissenschaften. Nachrichten 1884.

74.

75. G reifswal d. G eographische G eflellschaft. Jahresbericht 2 (18 33

76. G ü strow. Verein der Freunde der Naturgeschichte in Meklenburg . Archiv
38

77. Hal l e. Kaiserlich p oldino- Carolinische Deutsche Akademie der Natur
forschen Leopoldina 21

78. Hal l e. N aturfors<;hcnde G esellschaft. 1) Abhandlungen 16 8. 2) B erichte

über die Sitzungen 1884.

79. Hal l e. N eturwiasenschaftlicher Verein für Sachsen und Thüring en. Zeit

schrifh fü r Naturwissenschaften. 4. Folg e 8 6. 4 1 — 4.

1
' 80. Ha l l e . Verein für Erdkunde.

8 1 . Hambu rg . Naturwissenschaftlicher Verein v on Hamburg -Al tona.

82. Hamburg . Verein für nflurwiesenachafil iche Unterhaltung . Verhandlungen
1882— 82.

83 . Ham burg . G eographische G esellschaft. Mittheilungen 1885.

'

i
' 84. Hanau . Wetterauische G esells0ha& für die gesammte Naturkunde.

85. Hannov e r. Naturhistorische G esellschaft. Jahresbericht 83 (1882
86. Hannov er. Historischer Verein für Niedersachsen. 1) Nachricht 27. 2) Africa

auf der E betorfhr Weltkarte v on S ommerb r0dt.

87. Hannov er. G eographische G esellschaft. Jahresbericht 6

1
° 88 . Hannov er. G esellschaft für hl icroscopic.

*

i
' 89. H e ide l berg . N aturhistcriaoh-medicinischer Verein.

90. J ena. G esellsahafi für Medicin und Naturwissenschaft. Jenaische Zeit
schrift fiir N aturwissenschafb 19 1 — 8 . Suppl. 1 , 2 (S itzungsherichte).



Verzeichniss der durch Tausch erworbenen S chrifben.

Insterbu rg . Alterthumsgesellschafl.

'

1) v. Scheck : Der Kriegszug des

Ordens nach der Insel G othland und die Vernichtung der Vital iexflnüdcr im
Jahre 1 898 (Vorlesung a 18851. 2) Hoening : Der G eneralbescheid des

Insterhurg ischen Amts i. J. 1688 (Vortrag 8) Polenz : Chronik
der in Ostpreussen gelegenen Seiner Hoheit dem Herzoge v on Anhal t ge

5) Ven eiehniss der Sammlung en 1885 . 6) Ehmcke : Die ausgestorbenen und

92. Insterburg . L andwirthschafiücher Cenh*

alv emin für L ittauen undMasuren.

bericht 1884.

1
' 98 . K ar l sruh e. N aturwissenschafil icha Verein.

v eränderlichem L ichtdruckc. Herausgegeben v on Wagner. Neue Folge II ,
I II . 2) Wagner : Hügelgrä.ber und Urnenfrie<lhöfe in B aden und Karlsruhe

1885.

95. K asse l. Verein für Naturkunde.

96. K asse l. Verein fiir Hessische G eschichte und Landeskunde.

97. K ie l. Univ ersität.
98 . K i el . Naturwissenschafilicher Verein für Schleswig Holste in. Schr iften 6 1 .
99. K iel . Ministerial-Commission zur Erforschung der Deutschen Meere. E r

100. K iel . S chlam ig -H oleteinieohse Museum für v ater]ändischc A lte rthumer.

1 101 .

102. K öni g sb e rg Al reussische Mom tasahrif’t, herausgegeben
v on Re iche und

Wichert. 22
108 . K ön igsb erg . O stpreuse ischer Inndwirthschaftl icher Central

-Verein. Könige

berger Land und forstwirthschaftliche Zeitung 21

1
‘ 104. L andsh ut. B otanischer Verein.

105. L e ipzig . Sächsische G esell schafi’

. derWissenschaften. 1) Abhandlungen der
mathematisch-physikalischen Kl asse 18 2— 4. 2) B erichte über die Verhand
lungen der m th«phy s. K lasse 1884, 1885 .

(Dr. Alois) : Die Seen der Deutschen Alpen, mit. Atlas 1888 .

107. L eipzig . N aturforschende G esellschafic. S itzung3 berichtß. Jahrgang 1 1

108. L e ipzi g . Museum für Völkerk
‘

tmde. B ericht 12

109. L e ipzig . G eologische Landesuntersuchung des K önigreichs Sachsen. Spe

c ialkarte desKönigre ichs Sachsen je 1 B latt mit 1 B latt Erläuterungen.

B latt 18 , 80, 41, 57, 124, 135, 144, 151 , 152, 154
— 156.

1 10 L ü b b en. Nieder-Lausitzer G esellschaft für Anthropologie und Urgeschichte .

1 1 1 . L ü b e ck. Naturhistorischw Museum. Jahresbericht 1884.

1 12. L ü nebu rg . N aturwissenschafilicher Verein für das F ürstenthum Lüneburg .
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Verzeichniss der durch Tausch erworbenen S chrifien.

140. S te ttin.

'

G esellschfli. fiir Pommersche G e schichte und Alterthumskunde.

B eltische Stu dien 85 .

141 . S traseburg .

‘

Commission fiir die geologische h ndesuntersuchung v on Elsass«

Atlas
,
111 1, IV 1

,
2.

142. S tu ttgar t Verein für vaterländische Naturkunde in Würtemberg . Jahres

hefte 41 .
148 . S tuttg art. Königlich Statistisches Landes-A mt. Würtemberg ische Viertel

1
‘ 1 44 . Th orn. T owarzystwa N aukowego.

145 . Ti l sit. Litauische Literarische G esellschaft. Mittheilnngen Heft. 10.

1
' 146. Tri er. G esellschaft für nützl iche Forschungen.

147. Wie sbaden. Nassauischer Verein für Naturkunde. Jahrbücher 87.

148 . W ie sb aden. Verein für Nassauische Aitcrthumskunde und G eschichhs

forschung . Annalen 18 .

149. Worms. Alterthumsv erein. 1) Die Römische Ab theilung des Paul us-Ma

scums zu Worms v on A .Weckerling . 2) G eschichte des Archive der we iland
freien Stadt und freien Reichsstadt Worms (B oos: Bericht über Neuordnung
des Arc hivs 8) Becker : B e iträge der Frei und R eichsstadtWorms und

Der R eichstag zu Worms 1521

f 1 50. Würzburg . Physikalisch-medicinische G esellschaft.
1512Z w ick au. Verein für Naturkunde. Jahresbericht

152. A l b e v i l l e. Soc iété d’
Emulation. Bulletin 188 1 — 84.

‘

i
' 153. Am ie ns. Société Linnéenne du Nord de la France.

154.

155 . Au x e rre Société des sciences historiques et naturelles de l ’Yonne. Bulle

156. B esanc; on. Société d’

E mulation du Doubs. Mémoires 5 . Serie 8
157 B ordeaux. Académie nationale des sciences helles lettree et arts.

158 . Bordeaux. Société Linnéenne. Actes 87 (4 Serie
159. Bordeaux. Société des sciences physiques etnaturelles. Mémoires 8 . S erie 1 .

160. B ordeaux. Soc iété de geographie commerciale. Bulletin 2. Serie
"

8

1 161 . Caen. Société Linnéenne de Normandie.

162. 0 8 4511 . Académie des sciences arts et bel lee lettres.

168 .

164. Chamb éry .

‘

Académ ie de Savoie.
165 . Ch erbourg . Société national e des sciences naturelles et mathématiques.

1) Mémoires 24 (8. S er. 2) Catalogue de la Bibliotheque 3.

1
' 166. D ijon. Académie des sciences arts et helles lettree.



‘l
' 167. DI Société d’

agriculture et d
’
industfie agricole du département de la

'

f
‘ 168 . L a R oc h el l e. Société des sciences naturellas de la Charente inférieure.

"

f 169. L il l e. S ociété des sciences, de l
’
agricultme et des arts.

170. Lyon. Académie des sciences des belles
‘
lettres et des arts. Mémoires‚

Classe des sc iences 27.

171 . Lyon. Société Linnéenne. Annales
,
Nouvelle Série 80 1 1 888 .

172. Lyon. Société d’
ag ricultum,

d
'

histoire naturelle stdes arts util es. 5. Serie 6

178 . Lyon. Muséurn d
’
histoiie naturel le.

“

l
" 174. Lyon. Assoc iation des amis des sciences naturelles.

175. Lyon. Société d’
anthropologie .

176. Montp e l l ier. Académie des sc iences et des lettres. Mémoires de la section

de Médécine 8 8.

'

l
' 177. Nancy. Académie de Stanislas.

'

l
' 178 . Par is. Académie des sciences.

179.

1 180. P aris. Société de botanique de France.

18 1. Paris. Société de géographie. 1) Bulletin 1885 . 2) Comte rendu des

séances de la commissim centrale 1885.

f 182. P ari s. Société zmlogique d
’
acclimation.

188 . Par is. Soc iété philomatiqne. Bulletin. 7. Serie 9 1 — 8. (188 4
184. Pari s. S ociété d’

Anthr 0pologie . Bul letin . 8. Serie 7 4, 5, 8 1 - 8.

1
' 185 . Par is. Ministers de l ’Instrud ion publ ique.

186. Par is. Ecole polyte chnique Journal
,
G eb iet 54.

187 R och e fort. Soc iété d’

agricultnm des hel les lcttres et des arts.

1 188 . S emur. S miété des sciences h istoriques et naturellaa
'

I
' 189. Tou l ou se. Académie des sciences

,
insoriptions et helles lettres. Mémoires

8 . S erie 6.

190. T ou lou e e. Société archéologique du midi de la France. Seances — 22f7
1884.

191 . A lg e r. Société algérienne de cl imatolq; ie des sciences physiques et nature ll es.

G rossb ritanni en und Colon1 een.

Camb r idg e. Philosophical society. Proceedings V I — 4.

Du b l in. Royal Irish Academy.

D ub l in. Royal geologiml society of Ireland.

Dub l in. Royal Dub l in Society. Scientific transacfions. 2. Ser. Vol. 11 1 4— 6.

E dinbu rg h . Botanical soc iety. Transactions and Proceedings 152, 16 1

Ed in burg h. G eological society. Transactions IV 8 , V I.
G lasgow. Natural history society. Proceedings V 3, 1 1 .

Dioitized evj . ;s



1
' 199. L iverp ool . Literary and philosophiml Society.

L ondon . Royal Society. Proceeding s 37, 38 93 5 — 89. 2) Philosophical
transactions 175 1 , 2. 3) List of Members 1884.

201 . Lon don. Linnean Society. 1) Journal of Zoology 17108 , 18, 19 108. 2) Journal
of Botany 21 184— 187.

8) List of Members 188 4— 85.

202. London. Henry Woodward. G eologicel Magazine. 2. S er. Decade III.
Vol. II

1 208 London. Nature.

London. Anthropolog ical Institute of G reat Britain and Ireland. Journal
144, 15 1 , 2.

205 London. Chamber of Commerce. Journal IV 86— 46.

206 Manch ester. Philos0phical society.

207. Cal c utta. Asiatic Soc iety of Bengal . 1) Journal 58 Part. 1 Spec ial
Number 1884. Part. 11 3. 54. Part . 1 1 , 2. Part. II 1

, 2. 2) Proceedings 1884 1 1.
1885 1 — 8 . 8) Centenary R ev iew of the Asiatic Society fiom 1784— 1 888 .

208 . Cal cutta. G eological survey of India. 1) Men c ius in 8 °21 . 2) R ecords
18 1 — 3. 3) Memoirs in 8 ° (Palaeontologia Indica) S e r. IV, Vol . 1 4, 5. 111 5.

(Indian posttertinry Vertehrata). S er. X, Vol . II I G . (Indian tertiary und poste

te rtiary Vertebrata). S er . XIII , Vol. IV 3, 4, 5. (Salt R ange F 0ssils) .

Ser. X IV I 3 fasc. V (Tertiary and upper creta ceons fossiles ofWestern S and).

1
" Montreal . Royal Society of Canada.

'

i
' 210 Montrea l . G eolog ical and natural history survey of Canada.

1
' 211 . O ttaw a. Field namralists club.
21 2. S h ang h ai. China branch of the Royal Asiatic society. Journal . N ew ser. 18

19 20 1 — 8.

218. Sydney. Royal Soc iety of N. S. Wales . 1) Journal and Procee dings 17

18 2) Ferdinand v. Müller : Index perfc ad Caroli L innaei
spe cies plantaram nempe earum prünam editionem. Melbourne 1880.

214. Toronto. Canadian Institute . Proceedings 11 8 . 111 1 , 2.

215. We l l ing ton. N ew Zealand Institute . 1) T ransacfions and Proceedings 17

2) Annual report on the Colonial Museum and laboratory 10

H ol land un d Colonl een .

218 . Amsterdam. K oninglijke Akademie v an Wetenschapen. 1) Verslcgen en

Meded%ling en. Afdeeling Naturkunde 19, 20. 2) Jaarboek 188 3.

217. Amsterdam. Koniug lijke Zoologiak G enootschap „Natura artis magistra
“
.

B ijdragen tot de Dierlumde . A ll . 2.

218 . s
'G r a v enhag . N e derlandsch E ntom010g ische Vereeniging . T ijdschrift voor

E ntomob g ie 27a, 4. 28 1, 2.

219. G roning en. G enootschap ter B ev oordering der naturknndig en Woten

schapen. Verslsg 83 , 8 4.

220. Haarl em. Hollandsche Maatschappu ter B ev ordering v an Nuv erheid.

'? i
schrift 4 Rocks. Deel 9
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Verzeichnisa der durch Tausch erworbenen S chr iften.

250. R eg g io nall
’ Emil ia. B ul letiuo di paletnologia Ital iana. 10 1 1, 12. 11 1 — 10.

251 . R om. R . Accademia dei Lincei. 1) Transunti 8 . S er. VDH — 16. 2) R endi
conti 1 1 — 27. 3) Osservazioni meteorolo;; iohe fette al R . O sservatorio del

Campidog lio. L ugliol -Dioenbre

552. R om. Societa geografica italiana. B ulletino 2. S er. X

258 .

‘

l
‘ 254 S alsaari. Ciraolo di scienze mediche e natural i.

T ur in. R . Accademia. delle scienze. l ) Atti 21 . 2) B olletin0 dell
’
O saer

Eugeni0 scrittore del S ecolo XII ridotta in L atino m a. la tmduzione araba
di un testo inperfetto, pubb icat.a da G i lberto G ori (Torino

'

i
' 256. Ven edig . I s

tituto Veneto di seienze lettere ed arti.
'

I
' 257. Veron a Accademia d

’
agriooltura, commercio ed arti.

Y okuh ama. Deutsche G esellschaft für Natur. und Völkerkunde O st-Asiens.

1
' 259. Tok io. S eismological Society of Japan.

1
‘ 260 M ex i co. Soc iedad de geografia y estadistioa de la republica mexicana.

1
' 261 . Mexico. Museo nad onal .

N ord -Amerlk a (Union).

1 262. A lbany. N. Y. Albany Institute .

263 . Boston . American Academy of Arts and sciences. Proce edings 20 (New
Series

264. Boston . Society of natural history. 1) Prooeedinga 2223. 2) Momo
'

nu

HI S - 10.

'

I
' Cambr idg e Peabody Museum of american archaeology.

266. C ambr idg e . Museum of compamtiv e Zoology atHarvard Coll ege. 1) Bulletin
XP: - n . XII 1 ‚ 2. 2) Memoirs X 1 XIV N o. 1 Purt. l XVI. 3) Annal re

'

l
' 267. Ch icago. Academy of science

1
' C inc inn ati. 0hid hl echanio's Institu te.

1
" 269. Col um bus. L andbnubehörde.

270. D av enport (Jowa). Academy of natural sciences.

1
' 271 . Indianopol is. State of Indiana.



Verzeichhiss der durch Tausch erworbenen Schritten.

272. Jown-C ity. Professor G ustavus Hinrichs. 1) Weather Service. 1 . Report
Sept.-Dec. 188 1 , 1882. 2. Biennial report of the Central Station 8 . 8) Bulletin
Jan»May 1883 . 4. Season in Jowa. Calendar for 1884.

‘

I
‘ 273. L ittl e R ock . State of Arkansas.

‘

l
' 274. M ad ison. Wisconsin Academy of arts and lettres.

‘

1
' 275 . M i lw au k e e. Naturhistori scher Verein v on Wiskonsin.

1
° 276. N ew-H av en. Conecticut Academy of arts and s

c iences.

277. N ew-Y ork. Academy of Sciences. Annals I HS — 6.

278 . Ph il adelp h ia. Academy of natural sciences. Proceedings 18843. 1885 L 2.

279. P h il a de l ph ia. American philosoph ical S ociety for promoting useful know

ledge . 1) Proceedings 221 17— 119. 2) R egiste r of papers published in the

tmnaactions and proceed
'

mge of the A. Ph. S. 188 1 .

280. Sal em. American assoc iation for the advancement of science. Proceedings
of the mee ting 82.

28 1 . Sal em. Essex Institute. Bull etin 16
'

l
' 282. Sal em. Peabody Academy of science.

S an Francisco. California Academy of sc iences. Bull etin 18842, 8.

'

l
' 284 S t. Lou is. Academy of sc ience .

285 Wash ing ton. Smithsonian Institution. 1) Smithsonian report 1888 . 2) Con

tributione to knowledge 24, 25 .

Wash ing ton. Departement of agricul ture . Report 1884.

'

l
‘ 287. Wash ing ton. War Department.
1 Wash ing ton. Treasury Department.

289 Wash ing ton. U. S. G eological Survey. Monographs 7— 8 .

O esterrei ch -Ung arn .

290 Au ssig . Naturwissenschaf‘tl icher Verein.

291 . B istr itz. G eWetbe3 chttle . Jahresbericht 1 1 .
292 Br e g e nz. Vorarlberger Museumsverein. Jahresbericht 28 (1888
293. B rü nn. K. K. Mührisch-S chlesisohe G esellschaft zur Beförderung desAcker

baues
,
der Natur. und Landeskunde. Mi ttheilungan 64

294. Brü nn. Natu forschender Verein. Verhandlungen 22.

295. Budap est. K. Ungarische Akademie der Wissensohaften. Ungarische
Revue 1885 1 — 10. 2) hh thcmatiwh-naturwissenschaftliche Berichte aus Un

garn II. 3) Almanach 1885 . 4) N emzetgazdasägi és S tatistikai k ön

(Statistisches Jahrbuch II 5) Matematihai és természettudomanyi lg;
tesitö (N aturwisseuschafrl icher und mathematischer Anze iger) I ll 1 — 5.

6) Matematikai Ertekezéeek (Mathematische Abhandlungen X1 1 — 9. 7) T er

mésmttudomanyi B rtckezéscl; (Natum issensuhai
‘

tl iche Ahhandlungen XIV 2— 8.

296. B udap est. K.Udgarisches National-Museum. T ermészehnjzi Fuzetek (Natur
historische Hefte, Ungarisch mit De utscher Rev ue) IX 1 , 2.

297. B udape st. K. Ungarisches National-Museum. Archäologische Ahtheil tmg .



G ratz.

K l ag en furt.

Verzaiehniss der durch Tausch erworbenen Schriften.

Archaeolog iai Ertesitö (Arohfielogischer Anzeiger) 3 , 4 6 7

9 13 14 Neue Folge 1 2 II III 1
,
2.

IV 1 , 2 V 1 - s

Budap est. Ungarische geologische Anstalt. Mittheilungen aus dem Jahr
buche VII2— 4.

Budap e st. Maghyaroni F öldtani T ärsulat (Ungarische geologische Ge sell
schaft) F öldtani K özlöny (G eologische Mittheilungen) 15
B udap est. Magyar természetturlomänyi Tärsulat (Ungafischcr m tmwissen

schaftliche G esellschaft). Die Vergangenheit und G eg enwart der K. Un

garischen naturwissenschsftlichen G esellschaft. Budapest 1885.

N ahrruiseensohafiü cher Verein für S teiermark.

H ermannstad t. S iebenbürgischer Verein für N aturwissenschztfißll .

handlungen und Mitthailungen 84, 85 .

H ermannstadt. Verein fur S iebenb ürgisehe Landeskunde.

20 1 , 2.

Innsbruc k. F erdinandcum. Neue Folge 29.

Innsbru c k. Natmwissenschafii ich medieinischar Verein. B e1'icht 14

K é smark. Ungar ischer Karpathenv erein. Jahrbuch 12
N aturhistorischßß Landes—Museum für Kärnthen. 1 ) Jahres

bericht 17. 2) Bericht ü ber die Wirksamkeit 3) Seeland : Diagrammc
der magnetischen und meteorologischen Beobachtungen 1884.

Var

Archiv 198.

‘

l
‘ K l ausenburg . S iehenbürgischer Museumsverein.

809 K laueenb urg . Magyar nörény tani L apok (Ungarische botanische B lätter,
herausgegeben v on August K atiitz) VIII.

8 10 K rakau. K. Akademie der Wissenschaften. 1) B ozprawy i sprawozdania

z Posiedzén (S itzungabarichte 2) Parnictnik IX. 8) Zbidr t omöec i

do Anflopolugii K rajowéj (Sammlung v on anthropologimhen Berichten). Do

datok do T ome IX : Sprawtt Wyk0pah
'

sk Muikowahkh. 4) Franke : Jan B 0
zek (J. B roscius) Akademik Krakowski 1585 — 1652.

3 11 . L inz. Museum F rancüm —Camhnum. Bericht 48 .

‘

l
' 312. L inz. Verein fiir Naturkunde in Oesterreich ob der Emm.

8 13 . Prag . K. Böhmische G esellschaft der Wissenschaften.

8 14. P rag . Naturh istorischer Verein L otus. L owe, Jahrbuch für Naturwissen
schaft. Neue Folge 6 (ganze

8 15. Pr ag . Museum des Königreichs Böhmen. Pamé tky archaeologiché XII9 12

8 16. P ressburg . Verein für Natur und Heilkunde Mitfheflungeri 16.

817. R e ic h enb erg i Böhmen. Verein der Naturfreunde.

‘

i
‘ 8 18 . Salzburg . G esellschaft für Landeskunde. G eschichte der Stadt Salzburg

v on Zill ner hfittheil
u
ngen 25

319. T r eu tsch 1 n T renceen megyai te rmészettudomzinfi egy let (Naturwissenschaft
l icher Verein des T 1e ntechiner Comitsts). E v köny v

'

i
' 320. Tr i e st. Societa Adriatica di sc ienze nahrral i.

°

l
' 821 . Tr i est Museo civ ico di storia naturale.

‘

i
‘ 822. Wien. K. K. Akademie der Wissenschaften.

823. Wien. G eologische R eichsensalt. 1) Jahrbuch 344. 335 1 — 3. 2) Verhtmd
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Verzeichnise der dureh Tausch erworbenen S chritten.

346 Pe te isb urg . K. Botanischer G arten. Acta horti petr0politanis (Trudy)
VIII 8. IX 1 .

847. P e ter sbu rg . Comité g éolog ique. l ) Memoires 11 1 (Allgemeine g eolog ische
Karte v on R ussland. Blatt 2) Iswestija (Bul letin) 4 (1885) 1 — 8.

848 R ig a. N eturforschender Verein . Com spondonzb lett 27, 28 .

S chw eden u nd N orw eg en .

849 Berg en. Museum.

850. Dronth e im. K. Norsk. Videnskab ernes Selekoh.

1

1 851 . G othenburg . Vetenakaps O ch Vitte rhets Sa
‘

mhlfllet.

1 852. K r i stian ia. K. Norsk Universitat.
K ri stian ia. Vidensknhernes S elskab .

Kr istiania. Forening til Non ko fortids mindesmerkers Bevaring . 1) Am

H efla IV.

der Norweg ischen Reg ierung ). XII . Zoologie (Spong idae v on G . Armauer

H ansen.) XII I. Zoologie (Pennatul idae v on Danielsen und Koran.) XIII Zoo
log ie (Crustaceae I. a. b. v on S ara.)

‘

l
‘ K r istianie G eologische L andeeuntersuchung v on Norwegen .

857. Lund. Universität. 1 ) Acta Univ ersital is L undensis 20 (Mathematik und

N eturwissenwhofh.) 2) Acc essionskatalog der Bibliothek. 1883 . 1884.

S toc kh olm. K. Vetenskap3 Akademie O efv ersigt af F örhandlingar 41 6— 10,

42 1 - 5.

859 S toc kholm. K. Vitterhe£s historie och Antiquitets Akademie. l ) Antiquarisk

T idekrifi. VII . 4. 2) Mämdsblad 1884.

860 S toc kholm. Entomologiska F örening . Entomob g isk T idskrifi 5 8— 4.

1
’ 861 . S toc kholm. B ohusläns Hushällnings

-S elskap.

862 S toc kholm. G eolog iske F örening . F örhandlingar. VII. 8 — 18.

868 . S toc k holm. Sveriges geolog iske. Undercökning . (Institut Royal géologique .)
l ) Ser. Aa. G eologische Karte 1 1 80000 mit je 1 Heft. Beschreibung 87.

98 . 95 . 96. 2) Ser. Ab. Karte im Massstab 1 : 200000 Blatt 8 . 8) Ser: C.

Mémoires diverses 69. 70. 72. 78 . 67. 68 . 71 . 74— 77.

T romso. Museum. Aurehefle r 8 . 2) Aarsberetning 1884.

865. Upsa la. Société Royale des sciences (Reg ie Societas soismtiarum). l ) Nov a

v ersité d
’

Upsal 16

S chweiz.

866. Basel . Natmforschende G esellschaft. Verhandlungen VII . 8.

867. Bern. N atm*forschende G esellschaft. Mittheilung 1884 2. 8. 1885.

868 B e rn. Allg emeine Schweizerische G esellschefi. fiir die gesummten Natur



Compte rendu des travaux présentiss ia. la 67. Session h Lucern'e. 16— 18 . S ep

869 B e rn. G eologische Commission der schweizerischen naturforschendeu G e

sellschaft. 1 ) G eolog ische Karte der S chweiz Blatt 14. 2) Mate
riaux pour la Carte géolcgique de la S uisse. Lirt . 18 (Decor. geol. de Vaud,
F ribourg et B orn avec un tableau des te rm ine et 18 planches).

870 Bern. Universität. 88 akademische Schriften.

871 . Chur. N aturforschende G esellschaft G raubündtens. Jahresbericht 27. 28 .

1° 872. Frau enfe ld. T hurgauische naturforschende G esel lschaft.
878. G enf. Société de physique et d

’

histoire naturelle.

874. G enf. Société de geographie. L e G lobe 24 1. 2. (1885)
875. Lausanne. Société Vaudoise des sciences naturelle9. Bulletin XX. 91 .

XXL 92.
‘

l
' 876. N eu chätel. Société des sciences naturelles.

877. S ch affhau sen. Schweizer Entomologische G ese llschaft. Mittheilungen

878 . S t. G al len. N amrwissenschafil iche G esellschaft. Bericht 18828 8
879. Zür i ch. N aturforschende G esellschaft. Vicrteljahrsschrift 26— 29.

880. Z ü rich . Antiquarische G esellschaft. 1) Anzeiger für Schweizerische Al ter.

S ü d A merik a .

1 88 1 . B u enos—A ires. Museo publico.

882. Buenos-A ir es. Sociedad Cientifica Arg entina Arma1es XIX.

888 . Cordoba. Academia nacional do Cienccas de la Republica Argentina.
1) Boletin VI. 24 . 2) Actas V. 2.

1
° R io de Jen

'

eiro. Instituto historico ge0grafico e etnogrefico de Brasil .
R io de Jane i ro. Museo nacional. Conférenoe faite au Musée au presence
de sa M . M. impérial e 1 1 . 1 1 . par le Dr. Ladislas Netto.

Angeksurt 1885.

G lobus. Illustrirte Zeitschrift für Länder und Völkerkunde 47
,
48

Petermann. G eographische Mittheilungen 1885 . E rgänzungsheft 74— 80.

Annal en der Physik un d Ch emi e . Neue Folge 24 — 26 B eib littter 9

A rc h iv fü r Anthropolog ie XVI.
Z e itschr ift fü r E thnolog ie 17
Th. v. Bayer. R eiseeindrücke und Skizzen aus R ussland. Stuttgart. J. G . Cotta

1885.



Book. Im R eiche des weissen E lephanten. 14 Tage im Lande und am Hofe des
Königs v on Siam. Deutsch v on Schröter. Leipzig. F. flirt Sohn. 1885.

F orb es. Wanderungen eines Naturforschm im Malay ischen Archipel 1878— 1883.

A . d. Eng l. v on R . Teuscher. B d. L Jena. Coetenob le 1886.

Jaworsky . R e ise der R ussichen G esandschaß in Afghanistan und Bochum in den

Jahren 18 78— 78 . (A. d. R ussischen v on Petri). B d. II. Jena. G estenoble

1885 .

K el b e rg . Nach Equador. Freiburg . Herder . 1885 .

Lansde ll . R ussisch Central-Asien nebst K ul d mha, Buchara‚
Ch ina

,
Merw. Deutsch

v on H. v. Wobeser. I. 11 . Leipzig . Hirt Sohn. 1885 .

N ordenskiö ld. Studien und Forschungen, veranlasst durch meine R eisen im hohen
Norden. P0p1fliLr-wiw enschaftl iches Supplement der Umeeglung Asiens und

E nropa
’
s auf der Vega. Leipzig . F. A. Brockhaus. 1885 .

Prechewal sk. Re isen in Tibet und im oberen Laufe des gelben Flusses. (A. d.

R ussischen v on Ste in-Nordhe im). Jena. H. Costenob le. 188 5 .

R adloff. Aus S ibirien. Lose Blatter aus dem Tagebuchs eines reisenden L isguigten.

Bände. Leipzig . F. O. Weigel. 1884.

R etziu s. Finnland. Schilderungen aus seiner Natur, seiner alten Cul tur. Deutsch

S e l l in. Das Kaiserreich Brasilien. (Das Wissen der G egenwart 86, 87. Der

Wel ttheil Amerika 2, Le ipzig . G . Freitag . 1885 .

S ch l iem ann. Tiryns. Der Prähist0rische Palast der Könige v on Tiryns. Leipzig .

F. A . Brockhaus. 188 6.

Stanl ey. Der Congo. Bände. Deutsche Ausgabe. Leipzig . F . A. Brockhaus.
1885 .

T h omson. Durch Massai—Land. Forschungsreise in G et—Africa zu den S ehneeb ergen

und wil den Stämmen. zwischen dem Kühnendscharo und Victoria Njenes

(Deutsch v on F reeden). Le ipzig . F. A. Brockhaus. 1885.

We rner. Das Kaiserreich Ostindien und die angrenzenden G e b irgsl iinder n. d.

R eisen der G ebrüder Schlag inweit und anderer neuerer F orscher dargestellt.

Jena. Costenohle 1884.

Zöl ler. Die deutschen Besitzungen an der westafrikanischen Küste : Das Togo—Land
und die Skla v enküete . S tuttgart. W. S penmnn. 1885 .

Exp edition zur Erforschung der Ostsee. Berlin 1878 .

K olmodim S v erges S ünriska O stracoder. Upsala 1869.

v . Könen. Paleocene Emma v on Kopenhag en. G öttingen 1885 .
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N ötl ing . Fauna d. baltischen Cenoman—G eschiebe. Berl in 1885.
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S i tzung am 6. Mai IÜ 6 .

Prof. Dr. L ohm ey er : B ericht über dm Inhalt der nori bä
‘

ndigm Werken von

Dr. T isc h l e r : Ua'wr das G räd von Corjci lm bei G erman

S itzung am 27. Mai 1 886.

Prof. Dr. H erm ann : Ueber einige B eobachtunga . an F bmd.la rm t

Dr. K l i en : Vier Maine Mi! fheilnflgcn
Dr . F r an z : Ucbcr die: lolah: Smma ifine

‘h‘mifl im Jahre 1887

S itzung am 7. O ctob er 1886.
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D er sel b e : N u t: und «l im Pflanm au»h mm m

S itzung am 2. Dezember 1886 .

Dr. T isc h le r : E ine E mailwheibc ron O berhof «mi A briss der Gm hichtc da Email:
Dr. Jentzsch : Vorzeichniss ron F orschern i nwi.mu xehafl lickcr Lande» und Volk»

De ree l b e : Ueber die Hm*kmuft wm r Dilmrialgeschicbc



phy sikalisch
-okonomisohen G esellschaft
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Herr O hm-Präsident der Provinz O etpronssen Dr. v. S ohl ieokmann. 6. 4. 82.

1 . Sanitätsrath Dr. med. S ohiefferdeok er , Prüaidenf. 15. 12. 48.

2. Medioinalrath Professor Dr. M oel l er , Director. 1. 47.

3. S tadtmdx L ottermose r , S ea stnir. 17. 6. 64.
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v. Dechen ,Wirkl. G eh. R ath
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,
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,
Bonn. 5. 8. 80.

W. H ensehe , Dr., Medioinalrath, S tadtäl teotor. 24. 10.28 .

v. Horn , Dr.
,Wirklicher G eh. B ath, O bervPräaident n. D.

, Excellenz, B erlinW,

grnfenstmsse 1 1 . 4. 6. 69.

E mil e L a v ansenr, Memlne de I’Institnt in Paris. 7. 6. 78 .

N eumann, Dr., Professor, G eh. Bogiemngsrath . 16. 2. 27.

v. R énard , Dr., G eheimrath in Moskau. 19. 12. 62.

S cherze r, Dr., Ministerialmt.h, K. K . G eneralconsul in G enua. 6. 80.

T or e l l , Dr.,
Professor, G eht in Berlin. 3. 12. 80.

V ir chow ,
Dr.,

Professor, G ohoimrath in Berlin. 8 . 12. 80.

Die buigtno£ztcn Zahlen bezeichnen T ag und Jahr der Aufnahme.
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1 . Herr A l b r echt,Dr.,Dir. d.Prov .
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-R . 21 . 12. 49.
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, Dr.
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Professor. 8 . 12. 80.
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Professor. 6. 12. 83 .

Cohn ,
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Cond itt, B.
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Cornu da , 4. 12. 84.
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Cynth ius , K re?
b

g
sikus

,

mtb , Dr. 5 . 4.

Czwe l ina, Dr., G ymnasinl
8 . 12. 69.

D öbb e l in ,
Zahnarzt. 7. 6. 72.

Doh rn,Dr Prof., G eh.Medicinalrath.

6. 12. BB .

Don icoh
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H auptmann. 3 . 12. 85.

Doug l as, R entier . 28 . 6 . 61 .

E ich ert, Apothekenbesitzer. 6. 6. 78 .

E l l endt, Dr.
, O berl ., Prof. G. 12. 67.

Herr E rdmann , Dr. mod. 1 . 6. 82.

8 F a l kenh e im , Dr . mod. 4. 6. 77.

F a l kson ,
Dr. mod. 1 . 7. 59.

Folh eou , R ., Dr., Priv atdoccnt.
7. 12. 82.
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,
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21 . 12. 60.
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Dr.
,
Prof. 27. 5 . 86.

F ranz, Dr. 7. 12. 77.
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, Prof., G eheimrath.

23 . 12. 59.
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Fuhrmann , Oberlehrer. 13. 12. 6 1 .
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H ., G eh. Commerzienrath .
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, F ahrikant. 2. 6. 76.

G
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ehauh r jun.
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K aufm. 7. 12. 77.

G ise v ius, Dr. 8 . 12. 85 .

G raf, S tadtrath. l . 12. 8 1 .

v. G ramatzki , L andeadir . 8 1.

G rü uhag en ,Dr., Professor. l . 12. 8 1 .

G runewa l d, F ahrikant. ohirurgisehcr
Instrumanto 3. 12. 80.

G runewa l d, m ermstr . 7. 12. 77.
G utzeit, Buchhändler . 5 . 12. 79
G uthze it , Dr. mod. 5. 6. 74.

H aarhrü cker , F., K aufm. 6. 12. 72.
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G en.

-L andnoh.
-R . 6. 12. 64.
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S tadtrath. 6. 6. 79.
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Jmtizrath . 6. 12. 83 .

Hahn
,
Dr .,

Professor. 8 . 12. 85 .
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H ermann
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Heumann , F abrikdirec
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H irsch , Dr. med.
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Professor. 6. 12. 78.

H irsch fe ld , Dr. 6. 6. 79.

Hoffmann ,
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ol l dack
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Kaufmann. 1 1 . 6. 85 .
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J acobson , Julius , G eh. MedicinaL

rath, Dr. med ., Prof. 1 . 7. 59.
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7. 12. 77.
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, Justizrath. 21 . 12. 60.

Stetter , Dr. med., Prim tdocent.
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Professor. 3. 12. 85 .
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g
h
ä,
Dr., Professor in Brüssel .

1 .
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8. Herr Ang e r , Dr.

, Director,
4. 12. 74.

A rppe , Ad. E d. ,
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Claassen
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’
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ste in. 1 8. 12. 61 .
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hayn. 7. 12. 77.

Duchartre , P.,
Professor der Botanik
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,
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Leipzig . 18 .
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19. 12. 62.
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58.
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,
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G r ew ingk , Dr.,Profe
ssor inDorpat.

1 6 12. 64.

G ü l h ch ,F orstkasse 11rendantßrauns

berg . 7. 12. 77.
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H asemanu
,
Kreisschulinspec tor,hi v

rienwerder.
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80.
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4. 12. 74.
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Dr., Director in B endorf

b ei Berlin. 1 . 6. 82.
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21 . 12. 60.
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,
Prof., G eheimrath
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Dr.

,
Prof. in Poppelsdorf.

21 . 12. 60.

K rausen eok , R itte rgutsb6 8itzet auf
Schanwitz p. G utenfeld. 7. 12. 77.

K rau seneek , ‚
B uchdruckereibesitzer

in G umbinnen. 4. 6. 77.

K rieg er , Dr., Oberlehrer, Tilsit.
3. 12. 69.

K rühnert, Lehrer, Sportehnen per
Liebstadt. 5 . 12. 79.
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4. 6. 69.
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,
Dr. i. Eydtkuhnen. 82.
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Einige neue Pflanzenresteaus dem sinfläm1isehen Bernstein.

Ausser 8 Pflänzchen der L ehennooma, in
‘

5 B ernsteinetüeken enthalten, sind alle

L eb ermoose.
G oepp ert (G oeppert n. Berent der Bernstein, n. die in ihm befindl. Pflanz.

d. Vorwelt 1845 S. 1 13 angeführt unter I) beschrieb 3 Arten L ebennooee, gab
auch dazu unbrauchbare Abbildung en. G oeppert (Ueber die B ernsteinfiora. Monatsber.
Berlin. Akad. 1868 , angeführt als II) behauptete, dass die 8 v on ihm früher beschrie

G rnnd vorlag . Mit Recht erklärt sich G otteche (B oten. Centralblett B d. XXV 1886

28 Pflünzchen, die er in 28 B ernateinstflcken fand, neue Namen
,
aber fügt keine

habe in 35 B wnsteinstfiolren 89 L ebm oosreste gesehen, die ich in folgenden 17Arten,
eine dav on mit e iner Spielart, beschrieben habe.

lungermanuia epbnerocamoidoe Coop. Blum ganzraml ig , einlappig , umge

kehrt»eitb rmig, rundlich, unterer B and an der Axe enfgekrthnmt, so da s der auf

S eite am H interrande eeckartig ; Blätter 2-zeilig , weg recht und sich deckend oder

weiflfinfi.igor und unter grossen spitzenWinkeln schief zur ziehzeckigen Axe gerichtet.

(Bil d 1 n. 2 Bruchstücke.

Ich sah das O riginal der G oeppert
’
eohen Jungermannia. epheeroeerpe des Bern

stein
’
s (G oeppert welches er für identisch mit Jung . ephaeroearpe Hook. hält,

die jetzt in England , Frankreich und in Deutschland, in letzterem jedoch höchst
selten, lebt. Ich nnterenohte v on der jetzt lebenden Pflanze N ro. 495 v onR ebenhoret

’

e

S chritten der phyu öhom G u ellnohalt. Jahrg.m u.

Dg tzed by



Pflanze nichtfür erbracht halten um soweniger als v on der fossilen nur kurze Stückchen
ohne Frnc'cifilzation gefunden sind ; die fossile Pflanze ist der jetzt lebenden nur ähnlich .

als bei der der Jetztwelt angehörig en.

2. 1nngemmnnla dlmorpha Ca p. Das fadenförmige S tämmchen im unter-n Theil
mit 2-zeiligen, kleinen,

knrz-ejfhrmigm oder kurz längl ich eiförmig en, auf ihrer
S pitze 2-zahnigen, selten dreizahnigen weitläufiig stehenden Blättern besetzt

,
die

weniger breit als der Stamm sind. S ie g ehen gegen die E ndknospe zu in

umgekehrt eißrmige , bre ite re dicht l iegende, sich dachziegel ig deckende, ganzrandig e

3. Plragmicome mannhtipulata Casa. B lätte r zweizeilig , wegerecht und sich
dmhziegd ig deekend, oder v on der Axe unter grossen spitzen Winkeln abstehend,
umgekehrt-e itb rmig , schief

, ganzrandig , einlappig , am H interrnnde unterseite sach

förmig dadurch, dass der Sauna desse lben sich nach der S tammspibxe aufschlagt. Die

De r mngeschlagene T heil verläuft ellmfilig am Se itenrande des Blatts in diesen und

ist am Hinten-ende mehr oder weniger geschmmgen. Beiblätter gross, ihre Breite
‘
l i -

l
fs der ganzen Lanbb reite, umgekehrt-eitb rmig , ganzrandig , das untere das obere

deckend. (Bild 1 Bruchstück.

4. Phn gmicoma contorta Casp. (Jungermeunitee oontortns G oepp. et B erendt

I 1 14 T af. VI F ig . 40 u. 41 . L ejeunia. serpyllifol ia G oepp. II (nichtLibert). Blätter

schief
-eiförmig , ganzrandig , breit abgerundet, einlappig , 2

-zeilig , dechziegcl ig sich
deckend

,
oder auch v on der Axe schief abste hend ; der H interrand geschwungen, sein

Senm etwas aufger ichtet, (so dass ein kleiner Sack entsteht) und erst am S eitena e

in den Rand des oberen B letttheils _
übergehend ; Beiblätter querrechteckig , Ecken

gerundet,0bermnd breit und sanftausgetandet; das untere deckt das obere . (Bild
1 Stämmchen.

Dies Moos hat die obigen Synonyme G oepperts, wie mich G oepperts Orig inal
des berlin . mineral . Museums belehrte. E s ist v on L ejeunia sorpy llifolia Libert

(vergleiche die Abbildung bei Hook. Brit. Jung . t. 42) sehr verschieden, welche B oi
blaue r hat, die rundl ich sind und spitzwinklig und tief 2-spelfig .

5. Phrauurlooma whorblcflaia (Snap. (R edula complanate G oepp. nieht Dumort.

nach G oepp. II gemäss dem Orig inal G oepperts in B ereudt
’

s Sammlung). B lätter

schief-m gekehrk eiföm ig , einlsppig , Hinterrand seckb ildend aufgeschlagen, gewölbt,
der aufgeschlag ene Theil allmlflig am S eitenrende des oberen B latttheils in diesen

verlaufend ; Blätterzweim ilig , dechziegelig sich dmhend, weg recht, B eib lätim rundl ich,

querelliptiseh, niemnförmig , das unte re das obere deckend, so breit als der vierte Theil

der L eubbw ite. (B ild 1 Stämmchen
,
nämlich G oepperts Original .

Kann R adeln complanata Duni . nicht sein
,
da diese sehr grosse Hinterlappen

hat und keine Beiblätte r.

Var. dnuata Cu p. Hinten-
and des Blatte meist geschwungen ; der seekartig

anfgeschlagene Theil etwa der Breite des oberen B latttheils, nicht wie

b ei der Hauptform; der eutgeschlngene Theil des H interrendes nimmt etwas mehr

als die Halfte se iner Lange, nicht wie bei der Hauptform liest dessen ganze Länge
e in. (Bild 1 Sü mmchen. Einig e zwischen der Hauptform und Spielart in den
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aufrecht ist und das schmale
, lanzettliche, spitze Beiblatt, das bei den beiden lebenden

Ar ten sehr breit und stumpf ist.
IO . Lophocolea pols Cu p. B lätter einl appig , eifb rmig , Oben 2zahnig , Zähne

spite , Ausschn itt auch spitz und spitzwinklig , in den jüngern B lättern die Zähne

zurückgeh ümmt. Blätter auf den Zweigspitzen daehziegel ig ,
späte r entfernte r

stehend und sich nicht, oder wenig deckeud, wegrecht. Beiblätter nicrcnfö1;mig ,
5— 7zahnig oder spaltig , Zähne 1 — 3ma1 so lang als breit, öfisrs mit 1 — 2 Seiten

Verwandt der Loph. heterophylla N. v. E. (v gl. Hook . Brit. Jung . tab .

jedoch ist bei ihr die Ausmndung der Blätter gerundet und die Beiblätter sind nur

2— 8 9pd tig ; verwandt auch mit L oph. Hookeriana N. v. E. (als Jungsrm. bidentata

in Hook. Brit. Jung . t. jedoch ist die A usrandung der Blatter auch bei ihr nicht
so scharf und spitzwinklig und meist gerundet, die B eiblütter 2

— 3 spal tig, die Lappen
lang lanzettlich und mit ähnl ichen Lappen zum Theil seitlich versehen.

Nudeln obionglfolia Casp. Vorderlappen ein drittel b is fast doppelt so lang
als b reit, schief-eiförmig oder die längeren isst l ineallting lich, breit gerundet, Hinter
lappen schief—rm ienfb rmig , b is fast so lang als der Vordmlappen und ‘

/s
so breit als dieser

,
äussere obere Spitze abgerundet, stumpf, Blatte r wegrecht, sich

Viele und astreiche S tammstü ckchen in einem Stü ck Bernstein .

Der Rade ln complanata ähnlich , jedoch sind die Vorderlappen der foss il en Pflanze
beträchtlich langer .

l2. Frullania pflminonia Ca p. Durchmesser des

0
,
198 — 0

‚
8 18 mm ; Vorderlappeh umgekehrt eiförmig , theils sich deckend und dach

ziegelig , theils unter spitzen Winkeln v on der A ll e abstehend. Die anfgerollten

Hinterlappen umgekehrt eiförmig , unten gestutzt, ihre B r. undLgs. und

und
Beiblätte r nicht zu finden. Einige junge K apsd anlag en da ; die entwickeltste F

(Bild 14 v on der Seite und 15 v on oben) hat noch einige umgekehrt eiib rmige,
stumpfe, spitzl iche grössere H ifilb liittsr und endlich 8 sehr grosse, ganz glatte (nicht
wie b ei F rull . dilatata wen ige), die der eiförmigen innersten Hülle, v on der nur

die Spitze v ersteht
,
dicht anliegen. E in verästeltes Stämmchen , leider an vielen

S tell en durch fremdartige S tofl
'

e und Zerstörung undeutlich .

l3 . Frullania truucata Ca p. Vorderlapp en wegrecht, imrz-länglich-eiförmig ,
breit abgerundet auf der Spitze , H inter lapp en aufgerollt umgekehrt eiförmig ,
unten gesimizt, o,06 r —0

,
10 nun etwa breit an dickster Stelle und b is annähernd

doppelt so lang , B eiblliti.er spateltb rmig , oben mit tiefem und spitzwinkligem Einschnitt,
Lappen auf der Spitze gestutzt, ungefähr so breit oben als der G rund des Beiblatts‚

die gestutzte Flache zum Theil g ezähnelt. (Bild 16 und 19 Stämmchen in 19 Bern
ste instücken. Die B eib lütter fehlen in den meisten PflAnzchen und die Zugehörigkeit
zu dieser Art ist daher nur nac h der G r össe rmd sonstigen übereinstimmenden

Verhältnissen bei solchen R esten ermittelt. Einzelne Stimmchen mit gipfelstttndig er

mm Höhe nie hinausgekommem war. Die B lätte r dachziegel ig sich deckeud
oder zieml ich weitläufiig und. vereinzelt bei einigen Ex emplaren.



14. Frfllania Variant Cu p. Vordeflappen rundl ich, um,; ekehrt—eiförmig , ganz

dicksten Theil breit
,
entweder gewölbt oder die Aussenseite auf die Innenseite ein

gezähnelt, oder auch wohl 2lappig durch einen mittleren Einschnitt (Bild 17 und

|5. Frullania tenoHaCOM) . Verderlappen schief kurz länglich, umgekehrt-eiförmig ,

Theil breit und ‘
/a— 1 ‘

/zmal so lang . Be iblatt fast elliptisch oder kurz eißrmig ,
oben tief spitzwinklig gespalten, Lappen spitz, Seiten gewölbt oder selten mit einem

Zahn auf der Seite (B ild 2 S tammstü ckchen, zum Theil sehr schlecht erhalten
,

in 2 B ernste instü cken. Etwas grösser als vorige Art, B eiblätter, wie die v on L 9jeunha
latiloba Bild 9 und L. p innata Bild 26.

IS . l lanla acotata Caap. Vorderlappen eitb rmig , ganzrandig , kurz zugespitzt,

blätter längst wie breit, fast ell iptisch
,
oben mit tiefem spitzwinkligem Einschnitt,

Lappen spitz und spitzwinklig ,
Seiten gewölbt, ganzrandig oder mit. einem Zahn.

(Bild E in Stämmchen und. eine abgerissne Zweigspitze (Bild welche Hü ll

17. l lanlamagnilolmCoop. (Jungermannites N eesianus G oepp. et.B er. I. S. 1 18

T af. VI. F ig . 84— 87. Jungermannia erennlata G oepp.

, nicht Sm.
, v rg l .

_

G öpper t II).
Vorderlappen umgekehrt eiförmig , ganzrzmdig , an der Zweigspitze weg recht‚ dach
ziegelig , weiter ab abstehend

,
B r. Lgs. mm : mm (Mitte l aus 4 Messungen).

Hinterlappen g ross, aufgerollt, walzig —eiförmig ,
unten gestutzt, oben gerundet.

B r . Dgo. mm : mm.

B e ihil ttar nicht v orhanden (Bild 19 und 1 S tämm::hen, Original G oeppert
‘

s

v on se iner Hand bezeichnet mit: „
Jung ermann ia or enu l ata. Breslau. Den

(v gl . Hook. Brit. Jung . t. nicht ‘

se in, sondern ist eine echte F rul lania. G 0eppert
identificirt Jungermannia crenulata Sm. (Goeppert II., S. 9. Sonderabdruck) mit seinem
Jungermannites N eesianus (G oeppert und Berent I T af. VI. F ig . 84 Das

Original G oepperts seiner Abbildung a. 0 . habe ich nicht gesehen ; es ist aber ohne
Zweifel mit seinem andern O rig inal v on 1868 nicht identisch und G 0eppert hat

Ist der F rnllania düatata N. v. B . der Jetztwelt nicht ganz unähnl ich , aber
abgesehen davon

,
dass die fossile Pflanze nicht in allen Theil en vorlieg t, also

Identität durchaus nicht ausgesprochen werden könnte, hat Frull. dil. rundliche nicht

lappen und v erhaltnissmassig auch kürzere und breite re H intsrh ppen.

Unter den Lebermoosen, die ich im Bernstein sah
,
ist keines

,
das aus dem Rahmen

der G attungen, die das mittlere E I B
‘

Opa heute hat, hinansfiillt, aber auch keines, das
mit einer jetzt lebenden Art für identisch gehalten werden kann.



Koniferen.

IB. Plane cembrifirlla Cu p. 5 Nadeln in einem K h inzweige , unten durch

9

die Länge der Nadeln nicht bestimmbar, in e inem der 2 Stücke, die mir zu G ebot
standen, 52%mm lang , aber die Spitzen fehlten. Auf der R ückseite der einzelnen

Nadeln, welehe mm breit sind , keine Spä töfi
‘

nungen, auf den S eitenflä< >hen
8 —4 R eihen elliptieehu Speltöfl

’
nungen. Die Aussenkante 11 der Nadeln haben eben

einige we itlänfiige Zähne, die Innenkante hat solche Zähne in ihrem ganzen Verlauf.

Die Nadeln v on Pinus Strobus sind dünner, die v on Pinus Cembra denen der fossilen
Pflanze an Dicke g leich ; daher ‘

der Name. 2 B ernsteinstücke mi t je einem Exemplar ;
jedoch nur die Scheide an einem unten erhalten.

l9. CupresainaMhus Cu p. Dieser G attungsname soll nur bezeichnen, dass männo

liche Blüthen v on Cupressineen gemeint sind, die vorläufig einer bestimmten G attung
nicht zugewiesen werden können.

0. polym cur Ca p. Männl iche B lüthe 15 mm lang , zwischen den Spitzen der Staub

anliegende dicke schuppenartige Hochblätter mit Spaltö ffnnngen unten auf den S eiten

des R ückens, und Franzemaum am B ande. Die S taub ü er lang-länglich, b is
3 mm lang ,

mm breit, fest unter 60° abstehend , nwhenibrmig ,
Spitze

gerundet, wie der Rand eingekriimmt; S tauk e zu 8 — 9 um den G rund der

S teubblätter auf den Blattkissen, scheinbar auf der Arte, unte r dem Blatt etwa 6,
über ihm 2— 3

,
jedoch keiner in der Mediane. S taubs£k:ke eiförmig , kurz länglich

m hoch ; missen unregelmltssig auf.

20. Cupr6u inanthuemagnus Cu p. Männliche Blü te 12 mm lang , zwischen
den Spitzen der Stammblätter im Durchmesser. Alle B llttter in der B lüthe in

8 z8hl igen Quirlon, unten 2 Quirle dicker, schuppenartigsr der Anne angedrückter

G rund jedes S taubblatts, auf der obern Seite b loss 3 — 4
,
keiner in der Mediane ob en

über dem B latt, sie sitzen scheinbar der Axe
,
d. h. dem Blattkissen auf. Durch

messer der Säcke, die unreg elmäu ig M eissen,
‘

0‚
26 - O

,
BB mm. Eine B lüthe.

21. Wlddringtonitoe ohlmgifolius Boepp. fr. longifolia Deep. B lätte r lineal

lanzettlich, 2%— 8%mm, ja ü ber 4 mm lang , und mm breit, oder g egen
die Mitte zu sehr schwach Verbreitert und v on da an Wieder an Breite abnehmend,
spitz

,
b reit sitzend, am S tamm hinab lauf

'

end, Blattkissen durch 2 F IH ‘

ClI BI I , je eine

rechts und links beg renzt, innere Seite des Blattes mit schwach v ortretendcr Mitte l«

rippe und auch etwas erhabmrem R ande gesam t
,
zwischen Rand und Mitte lrippe

durchweg ein Spaltöfl
°
nungsstreif. R ücken schwach gewölbt, ohne sichtbare Mittel

rippe
,
am G runde rechts und links beginnt ein Spalüöfl

'

uungsstreii
'

,
der sich über die

B lettkissen (scheinbar auf der Axe) weit hinunterzieht. Einige v isib lättr ige

Äste . Blatter nach geordnet unter spitzen Winkeln ziemlich gerade abstehend
‚

22. Vliddringtonlt0e lancoolfluo Ca p. Blatter auch, wie es scheint
,
nach ’

la

geordnet, lineal
-lanzettlich, breit sitzend, am Stamm hinab laufend

,
Blattkissen durch

je eine Furche rechts und links begrenzt, B lätter spitz
,

— 4 mm lang und etwa
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Pilze.

29. Stilbum succlnl Cu p. Etwa mm hoch, Stiel in der Mitte mm dick
,

S poren schon verstreut, jedoch noch viele auf dem Kopf und. auch dem Stiel hafiend,

28 . Bonatobotrys primioeniaDeep. Aufrehte Fäden mm hoch und

mm dick. Im untern Theil die F äden schmutzig tiefbraun, und hier

durchscheinende schmutzig braune Sporen, etwa mm lang und fast he

B lütb erest Ist dem G onetobotrys fm . Sw eardo F ang . ital. 48 ähnlich
,
aber die

S i. Bm larlaoblonclaporaCa p. Kurze anfreehte Faden — 0
,
051 mmh0eh und

mm dick sind fast farblos
, gegl iedert. Die G lieder 2— 3 mal so lang

als breit
, fast walzig oder tonnenartig , Fädenoben 1 — 4Ästig , die G lieder derAm fallen

als elliptische K eimkörner ab . Auf dem G rifl
'

el eines B lütb enrestes. Die G attung
R amularia fesee ich in der Weise, wie Saccardo l. c . 995 n. E.

32.

'

l
’

orula hetmmorplna Gate. Fäden, die aus kurz elliptischsn oder fast läng
lichen , schmutzig -braunen G liedern bestehen, die — 09071 mm im Durch
messer haben und nur so lang oder wenig länger sind ; oft haben die Fäden auch

langem dünnem v egeh tiv em Faden, der nur mm dick ist und selten

33. Terula olobulifera Casp. Verästelte F äden bestehen aus lmglichsn oder
fast lmg lichen tief schmutzig—braunen Zel len, die mm imDnrchmemer

haben. Selten zwischen ihnen vegetative auch v eräste lto sehr dünne walzige Fäden
v on mm Durchmesser. Mehrere Haufen oder Bruchstücke dieses Pilzes
frei in einem Stü ck Bernstein ; auch auf einer nicht erkennbaren Unterlage.

34. Ammonlum eucclneum Cu p. Üb er Blätter und A m v on Widdringtonites

dicke verästelte walzige Fäden hin, di e bis und da senkrecht ebenso dicke und

m hohe F äden aufste igen lassen, die mit einem umgekehrt eiför
migem , fast kug lichsm Kopf v on etwa mm Länge und mm Bre ite



B eob achtung en

tationzurMessung emperatur der
in v erschiedenen T iefen

im botanischen Garten zu Königsberg in Pr.

lanuar 1879 bis December 1880.

Herausgegeben v on Dr. E . Mischpeter .

Da Herr Professor Dr. E. Dorn, jetzt in H all e
,
durch andere Arbeiten an der

Herausgabe der Beobachtungen verh indert ist, so habe ich dieselbe übernommen.

Die restimenden Jahrgänge will ich so schnell wie es irgend möglich ist bearbeiten,
und es erfolg en hier zunächst die beiden Jahrgänge 1879 und 1880 der Beobachtungen
in derselben Anordnung wie die früheren.

Am Februar 1879 wurde die Station v on einem sehr bedauerlichen
Unfall betroffen. Am 23. Februar erhielt ich v on Herrn G artenmeister E in icke ,
der die Ablesungen en den T hermometem macht, die Nachricht , dass er des Queck
silber bei E u nicht zu sehen vermöge. E il igst begab ich mich nach dem botanischen
G arten und überzeugte mich , dass das Thermometer äusserlich durchaus unverletzt,
jedoch das Quecksilber bei demselben v or der Skala vollständig verschwunden war.

Das deutete natürl ich auf einen Bruch an irgend einer Stel le unterhalb des E rd
bodens. B is heute ist die Suche unaufgeldert, und die Beobachtungen konnten v om

22. Februar 1879 an E s. nicht mehr gemacht werden.

Am 18 . Januar 1879 stel lte ich eine Bestimmung der Nullpunkte b ei den

T hermometm*

n I ‘
und IV an

,
band dieselben jedoch gegen meine Bestimmung

20. April 1877 unverändert.

Der Quecksilberfaden be i Thermometer VII riss in der Zeit v om 1 . b is 7. De.

oember 1879 wiederholt. Erst am 9. December konnte ich eine ernstl iche Reparatur
vornehmen, die auch v on dauerndem E rfolg war. F ür die Berechnung des Monate
mitte ls sind die entsprechexiden Angaben v on IV b enutzt.

se m». der pb y vl o5kou. G u elh ehnt
'

t. Jahrg. xx v n.
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l ) B leche Ablesung v on IV den 16. n. 17. morgens.



https://www.forgottenbooks.com/join








https://www.forgottenbooks.com/join




November 1879.

E r d t h e r m o m o t e r



L u f t t h e r m o m e t e r



https://www.forgottenbooks.com/join


L u f t t h e r m o m e t e r







https://www.forgottenbooks.com/join




29

Jul i 1880.

E r d t h e r m o m e t e r





https://www.forgottenbooks.com/join








https://www.forgottenbooks.com/join




B e r i c h t
Versammlung des preussischen Vereins

zu Pr. Stargard am 6. O ctob er

Vom Vorh a nde .

Mit e iner T afel .

Dem in Memel 1884 gefassten B eschlusee gemäss wurde d ie Versammlung
des preussischen botanischen Vereine 1885 zu Pr. Stargard am 6. October abg ehalten.

Die Herren Apotheker H. S i ev ert, G ymnasieflehrer S ch ü ttl er und Apotheker
C. S te inb r ü ck hatten gefälligst die G eschäftsführung in Pr. Stargard übernommen
und in sehr gelungener Weise durchgeführt.

Die sehen am 5 . October ang elang ten Mitglieder des Vereins machten am

Nachmittage dieses T ages nac h dem S ehützenhause und v on de. längs der Ferse im

könig lichen Belauf Kochankenberg eine Exkursion unter F ührung der Herren G ymna
siall ehrer S c hettl er , Dr. R iech ert und Apotheker S te inb rü ck. Trotz vorgerückter
Jahreszeit we rden noch ge funden : Tunica prolifcrn, Potentilla runeeiris (in B lüthe),
Armeria v ulgeu is, Seseli annuum, Digitalis ambigue, Erv um pislforme‚

Viola mimb ilis
,

Euonymus europaeus wenig , und Euonymus v errucoaue sehr zahlre ich, eher bloss kleine
Sträucher. Professor Casp ary , der die G egend v or 18 Jahren untersucht hatte , konnte
sicher angeben, dass damals um sehr wenige Exemplare v on letzter Pflanze v or

handen waren ; sie hatten sich seitdem bedeutend vermehrt. Im Schieeshause wurde
die Aufrnerkesmkeit auf einen stark verzweia Ast einer Ulme gelenkt, der aus

dem G erichtegarten stammte und zahlreiche Knollen aufwiec , die mit B e ilmospen be
»

Der Wirth des S chieeshauses schenkte eine Photogmphie dieser eufi
‘

allenden Bildung
dem Vorsitzenden des Vereins.

Nach eingetretenen Dunkelheit und kurzer Rast im S chützenhause kehrten
die Theilnehmer an der E xkursion nach Pr. Stargard zurück und verbrachten
den Abend im Seele des R . Wolfl’

echen G astheuses in geselliger Unterhaltung , an

der zahlre iche B ürger der gastlichen Stadt sich lebhaft bethé iligten. Herr Bürger

meister H örner hiess die bereits erschienenen Mitg lieder des Vereins im N amen der

S tadt willkommen, worauf ihm der Vorsitzende des Vereins Professor Caspary mit
warmen Worten dankte Der Direktor des könig lichen G ymnasium Herr Dr. H e inze
hielt an die Versemmelten eine Ansprache, in welcher er die Zwecke dee Vereins

S chriflen der phya.
-öb on. G eseflocinfi. Jahrg. n m . 5
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darlegte, sie zur Unterstützung lebhaft empfahl und dadurch b ewirkte, dass sofort

v on den Anwesenden eine nichtunerhebl iche Zahl als H itglieder in den Verein eintrat

Am folgenden Tage, den 6. October, früh 8
l
f
'

eUhr eröffnete Professor Caspary
die Sitzung im Saale des G asthanses v on R . Wolff. E r giebt an, dass die Mitg l ieder

zahl im letzten Jahre sich nur wenig vermehrt habe
,
bedauert den T od des Pfarrer

Carol us—Plauü en
,
theiltmit, dass die in Memel gefassten Beschlüsse über die Vereine

thatigkeit so viel als möglich ausgeführt seien, der Kreis Memo] sei zum zweiten

Mal v on stud. rer. nat. Knob l au c h untersucht
,
die Kreise Neustadt und Berent er

gänzungswe ise v on stud. rer. nat. L emck e , die Umg egend v on Neuenburg und der

Kreis Schwetz v on.Lehrer G rutter-L nianno, eine g rosse Zahl Seen etwa 189 der Kreise

Barent und Kartons habe er selbst (der Vorsitzende) seine früheren Untersuchungen
derselben ergänzend näher erforscht. Professor C aspary statte t G rüsse v on vielen
Vere insmitg l iedern ab , die verhindert waren, z um Theil durch die ungleiche Lag e
der Herbstferien in O st und Westpreusssn, an der Versammlung theilzunehmen,

näml ich v on den Herren John R e itenb ach -O bcrstrass b ei. Zürich, Oberlehrer Ku c k
Inste rburg ,ApothekerWe isa dem äl terenCaymen,Apotheker Kü hn- Insterburg , R oss
Berlin, A potheksnB osenb oh rn

— G raudm z
,
Apotheker Kunze dem jüngeren Könige

berg , Lehrer Frol ich -Thorn, Dr. Preu s s-Thorn, Apotheker Ludw ig -Christburg ,
v. Hohme ier -Stolp, Dr. med. H il bert-Sensburg, stud. rer. nat. O tto S trüh in g .

Durch Krankheit verhindert waren S char l ok — G raudenz und der erste S chrififllhrer
des Vereins

, Qonrektor S ey dl e r. Denn legt der Vorsitzende die v on den A bwesen

den eingegangenen Mittheilungen und G eschenke zur Vertheilung v or.

Apotheker K ü hn schickt aus dem Kreise Darkehmen: (Jerez Schreberi, Cir
sium emule, Bidens radiatus (l E xempl .) u. oem uu3

,
G eranium columinumb u. G . dis

sectum, G ypsophila mural is, Polygonum minus, Veronica opaca
,
Calamintha Acinos,

Corax v u]pins, Sal ix depressa, Carex vu lgaris, C. dig itata, C. muri
‘

cata
,
G aleopsis pubes

cens
, Campannla bonenieneis u . rapunculoides, G lyceria plicata, Isopyrum thalictroides

,

Adoxa moschatell ina, Acer Pseud0platanus, Cirsium riv ulsre.

Stud. rer. nat. O . S tr ii b ing sendet folgende v on ihm 1884 gesammelten

Schweize r-pflanzen : Pingu icula v ulgafis L.
,
Katzensee 0. Z. P. alpine L., Trichter

hauser Mühl e 0. Z. Veronica saxatil is Seop., G otthardhospiz flospenthal G . U.

Schoenus nigricans L., T richte rhauser Mühle C. Z. Eriophorum S ehenohzeri Hopp ,

G otthardhospiz—Hospenthal 0 . U. Phleum alpinum L.
, Airolo

-Val Tremula C. T.

Pos alpine. L.
, Airolo-Val

'
lkemula C. T. Poa alpine v. vivipara, A dermatt G . U.

G al ium ruhrum L .
, A irolo C. T. G . montanum Vill .

,
Airolo-Val Tremula C. T.

Alchemilla alpine. L.
, R ig i C. Schwyz. G lobularia cordifolia L.,

Spee r C. G l .

Plantago alpina L., Speer C. G l. P . montana L am.,
Speer 0. G 1. Viola b ifiora

L.

, Val Tremula O . T. V. tricolor v. alpestris, G otthardhospizv liospenthal G . U.

Drosera intermedis. H ayn.

,
Pfi f

’
fikoner S ee 0 . Z. Bupleurum stellatum L.

,
G ott»

hardpass 0. U. Azalea procumbens L .
, G otthardhospiz 0 . U. Nonnen lutea, Son

nenberg C. Z . Primula fiarinosa L ., Kl oster Einsiedeln C. Schwyz. Pfinmla Vis

cosa Al l ., G otthwdhospiz 0. U. Soldanella pusilla B anmg .
,
Pilatus C. Luzern.

C. bedeutet Canton, Z. Zürich, T . T essin, (l l. G larus, U. Uri, G . G raubündten.
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im botanischen G arten zu Breslau verwildert waren, gezogen. Cuscuta europaea L.

b) Vicise Koch et S chönh . Wickenfeld bei Sielkeim.

Apotheker W eiss sendet auch auf Ersuchen des Vorsitzenden ü ber die v on

ihm bei Caymen aufgdnndenen 2 Formen v on G eum strictum urbanum folg ende

B esohreibung : „ Seh r v erdndar l ink Pollen: Kaum nennenswerth gut; B lüthen: Hier
v on oft. die Hälfte gleich nach dem Verblühen absterbend ; Fruchtköpfchen kaum halb
so gross als die der Eltern. Frildüchen: Meist sehr v erhilmmert (1 — 2 mm lang),
ein geringer Prozentsatz 4— 6mm lang mit längerem G rifi

‘

el, dem F rucb thopf ein ge

hörntes Aussehen gehend. Wurzel stärker
,
tiefer wurzelnd als die v on strictum. G eruch

v on mir nie bemerkt. Stengel : Etwas gebogen aufste igend und dunkelbraun in

abnehmender Färbung b is zum zweiten Laubblatt
,
dann grün und gerade aufsteigend ;

v on Nebenblatt und B lattstielleisten haufig , stark mit theils abstehenden, theils ab

wärtsgebogenen borstlichen Haaren unter den Nebenblättern stärker besetzt ;
geringer die N eb enaxen und oft fast kahl die stielrunden Fruchtstiel e. Kle ine warzen
srtigo Erhöhungen wie b ei strictum sehr selten. Wm 0lbl6ll er. Endlappen : Drei
the ilig oder -lappig ‚

mehr oder weniger ausgebuchte t mit in G rösse und Form sehr
wechselnden Fiederblättchen. Behaarung am stärksten an den sehr hm ortretend<an

Blattnerven und den Seiten der Blattlappen (Wimperhasre), weniger am Stengel , aber
ste ts stärker als b e i urbanum. Laubb lätter: B is zur ob ersten Verzweigung des
Ste ngels dreilappig , die untere lang gestielt mit 2

- 6 F iederb lltttßhen, die obern
meistens ohne dieselben und kurz g estielt, zuletzt lanzettlich ungetheilt. Neben

blfltlor : In der G rösse und Form sehr verschieden
,
meistens grösser als bei

strictum,
mit sehr hervortretenden Nerven ; Zahnung nnd Behaarung wie bei den

Wurzelblättern. B lüthen und c htstengel : Aufsteigend oder etwas geneigt. Blu

menblättor: Wagorecht abslobend, grösser als bei urbcmnm, in der Form etwas oft

in einer B lüthe verschieden. Kelchlnppen: Nach dem Erblühen meistens bis an
den Stengel und bleibend zurückgm ehlagen. Durch Zummmenwachmn v on K elchlsppen

und K eldmnhängsol wird solches biswe ilen verhindert, ähnlich wie bei strictum.

Fruchtköpfchen: Hslbkugelfllrmig ; die F rüdmtehen bald locker wie bei urbanum,
bald

dicht anl iegend und seitrückwärts gebogen wie bei strictum. Griffnl : Im Anfangs

sehr verschi eden gefärbt, später die jeder Pflanze eigenthüml iche Farbe annehmend
,

welche dem F ruchtkopf entweder eine rothbraune oder fehl rölhlich oder gelblich grüne

Farbe ertheflt Auch wechseln die Längenv erhültnisse der einzelnen Theile je nach
der Farbe desselben.

“

„Durch dieses fühle ich mich veranl asst, zwei Formen, welche ich in Folgen
dem zu pri cisiren mir erlaube

,
anzunehmen :

Alle Form. Neue Form,
An B okm h) b ereits unter dem v or]. N . L ad ad DM .. v ergenfl.

v u m Vernt

Gelb

Hälfte des untern T heile
en Flecken.
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Alte Form. Neue Form.

L äng en v erh äl tnlsse der e inze lnen T h e i le .

8 . Unterer G rifi
'

eltheil 2 mal so 8 .
- 3 mal so lang als der etc. obere.

lang als der etwas behaarte obere.

H aar e der F r ü ch tch en

4. Bedecken den untem G rifl
'

elth eü b is 4. B is zur Hälfte .

F ruch tk 0pt
'

b au

ö. Vorwaltend an strictum erinnernd. 5 . O tt fast zum Verwechseln an urba

B lfithezeit: Juni, Juli b is August. (E rste B lüthe etwa den 10. Juni). Höhe
60— 100 auch 120 em.

“

Dr . med. H i lb ert v on T oasens in Oldenburg naeh Bensberg übergesiedelt
sandte der Versammlung folgende Pflanzen. Von T 0ssens, Oldenburg 188 1 gesam

melt: Salicornia herhawa
,
Obione portulacoides

,
S choberia maritima, Aster Tripolium,

Artemisia maritima. Aus dem Kreise Sensburg 1886 gesammelt: Drosera rotundi

folia, Parnassia palustris‚ Andron
‘mda poliifolin, Equisetum palustre, Utricularia v ul

garis, Equisetum hiemale, und was besonders Interesse erregte : Salix myrtilloides
v on 2 Standorten, aus dem sogenannten „Kessel

“ b ei Sensburg (25 . August 1885)
und v on „der Insel

“

,
langgestreckte Halbinsel im Once-See b ei Sensburg . Dass

Salix myrtilloides b ei Sensn wuchs, hatte der Vorsitzende schon 1875 erkannt,
indem er fand, dass ein v on Apotheker A schmann bei Sensburg gesammelter Weiden

zweig, der ohne Zeit» und nähere Ortsangabe im H erbmium des königlichen botani
schen G artens lag und v on Professor E . M ey er unrichtig als Salix livida bestimmt
war, Sal ix myrtilloides ist.

PharmazeutS chm itt G rundanz sendetzur Ansicht: „Aneunonemnunculoides flor.

tribus. Wald zwisehen Orle und Mühl e Slupp ‚ Kreis G raudenz. Mai 1885. AM!

mone silv eatris. Blatter aus dem Rondsen’
er Wäldehsn. Juli 1885. Pumlnla

Adoxae. Wald zwischen Orle und Müh le Slupp. Aecidium Ranuncalncearmn
'

auf Ananone nomorosa. Wald b e i Or le. April 188 5 . Puoclnla Euphorb lacearum
auf Euphorbin Esula. B ei Klodtken sehr häufig . Mai 1885 . Paris quadrif.

mit 5 und 6 B lättern. Park v on Mischke. Mai 1885. Thosü1m ehractea

tum L. Von einem neuen Standort im Kreise G raudenz dem B ondsen’
er Wal d

chen. Mai 1885 . Z ur Vmflwilm ag : Andm ace ”plantrlonalle L. Von

einem neuen Standorte im Kreise G randenz : G rundfeld und Dorfkirohhof bei

Rondsen. Mai 1885 . Armeria v ulgaris Willd. Graudenz. F estung sabhilnge.

Schweiz. Mam a
,
Lubin. Juni 1885 . Astragahss m arine L. Rondeener Wald

chen. Juli 1885 . Cm panula sle ca L. F estungswillle, Wallgräben. Jul i 1885 .

Carex dlgflata L. Weichselabhäng6 bei. S tremoczyn. Mai 1885 . Colutna B.e

scene L. Verwildert in den F esthngsplan£ßgßß Juli 1885. Epip8 0liß ruhiginosa.

Rondsener Wü dchen. Juli 1885 . Erynglum planen L. Im Weichselg eb iete häufig .

Juli 1 885 . Falcarla Il ll Host. Im Weichselgeb iete häufig . Juli 1885 . Hollan



thomunf v ulgare L. Rondsener Wäldchen und F esh1ngsgeb iet. Juli 1885 . Hyssoo

[tue offlcinalls L Verwildert in ehemal ig en G ärten der Festung . Juli 1885 .

Nonnen pulla DC. Zuchthm1skirohhof und F estung sahhängo. Juli 1885. Mercu
rialia pm nnis L. O ssaabhänge b ei Mühle Slupp und be i S tremoem . Mai 1885 .

Ononis hircina lacq. K unte rsteiner Wiesen, Kreis G reudsam,
Weichselland bei. M iche

lau‚
Kreis S chweiz, 1885 , sowie Memelufer b ei Tilsit 1884. 0rnlihopna perpualllus

Brot. Auf einigen G rühern des Zuchthauskirchhofes. Jul i 1885 . Paris quadrifollus L.

Park v on Mischke . Mai 1885 . Prnnd la grandifiora l acq. F estnngssbhäng& Juli
1885 . Pulmonaria anguetifolia L Im Rondsen

’
er Wäldchen. Mai 1885 . Salv ia

pratensis L. F estungsabhänge , Dorf Marx-nu, Kreis Schwetz. Jul i 1885 . Salix
myfi illoldss L. Von den durch Schsrlok und Rosenbohm entdeckten Standorten,
zwei Sphagneten_

be i G ottersfeld, Kreis Kulm. Jul i 1885 . Saxifraga nranulata L.

Sandig e Hügel bei Mühle Slupp, Weichselufer zw ischen S tremoczyu und Rondsen.

Mai 1885. Saxifraga iridactylitos L. Acker am Rudnick—S ee . Me i

Herr Lehrer G eorg F roel ich —Thom sendet folg ende Mittheilungm üb er

seine Exkursionen im K reise Pr. Stargard und Mar ienwerdur : „28. 5. 85 . Pelplin
,

O b erfl)rstorei Pelpl in, Adi. L ipink en, Mu ienwill , Neuhof. O .
-F . Pelplin . Lathyrus

montanus.
— Adl . L ipinken : Saxifiagu tridscty lite s, Arab ia G erardii, Carex canescens‚

Al chemilla vulg . Barbarasa v uigarls. Pelpliner Forst zw. A d]. L ipinken und

Marienwill : Lathyrus montanus. Mulleqla Vulgaris. R ubus sam tilis, R . Idaeus, Evo
nymus v ermoosa, Asperula odorata, Hepatics tn

'

lobs, Hieroehloa. austral is, Salv ia pra
tensis b) rostrata, Renunculus polyunthemus, G onv ullsrie maisl is, Lonicera Xylosteum.

Acker bei Neuhof: Equisetum silv aticum.

Pel plin . Chenopodium Bonus Henricus
‚
G eum inte rmedium Willd.

,
Fmguria

mosehata
, F alcaria R iv ini , R snummlus arm nsis, Al l ium S oorod0pmmm.

29. 5 . Pelplin—Rsuden-Alt Lieb man-Spraudon (K r.M&i enwerdsr), Wola : B ar

baraes. vulgaris. Raudsn : F alcaria R iv ini, R anm culus ew ensis. R audenmühle :

masmdm In der Niederung zw. Al t L iebenau und Sprauden: A don is aesti v aäs

unter Weizen Z ‘
. An der Chaussee zw. Al tLiebenau und S prauden : Ainga genev ensis.

80. 5 . Zw. Ba ikau und dem Forst: Fragnfia v iridis, Salvia pmtensis b) rostraia,
A iuga genev ensis. Im Wäldchen südl ich v on B alkan : Sambucus racemosa (eu
scheinend wild). Acker zw. R eihen und Pelplin : Camelina microcarpa, Equisetum
sil v aficum.

29. Juli 188 5. Im Wäldchen be i Rosenthal b ei Pelplin : Sambu cus racemosa,

Calamag rostis neglecta , Pelplin : Camelina microcarpa, Anthemü; Cotnla, Pm1 icuhx
humifusum, Sisymbrium officinale b) leioearpum. An der Chaussee b . Polko: T ri
folium elegans. O b erfb rsterei Pelplin : Chen0podiurn polyspermum a) cymosum.

Acker bei A di. L ipinlzen : Polygonum Convolvulus b) pterocarpum. Im Unterholz
nordwestlich v on Adl. L ipinken : Verbascum Thapsus, Hypericum montanmn, Ervum
cssmb icum

,
Lil ium Maxi sgon, Cimlcifuga fooflda, Vicia tenuifolia, PenwdanumCan aria,

S cabiosa columbaria. In der Wengermnz b ei B obpooh : Potamogeton alpine .

80. 7. 85 . Dorf Runden : Anthemis Cotula, Atrlplex roseum, Atriplex hastetum.

Am Wege v on. B anden nach der Niederung : Conium macuh tum, Tfifoüum fragl
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Diese Vervv esung scheint mit dem 3. Al tensjahre der Axe einzutreten, und ihrem G ipfel

triebe zu folg en.

S teng e l sü clrund, einfac h oder v on der Mitte ab verzweigt. mit fe inen, an

liegenden Haaren in der Jugend dicht besetzt ; sowie die Stengel in die Länge
treiben, rücken die Haare auseinander, sitzen dann 01%recht weitläuflig , und fallen

endlich ab
,
so dass der untere Theil alter S teng el gewöhnl ich kehl ist. B is m hoch .

B eiPflanzen v on @eichet*H öhe ist der Stengel dicker als he i lt acer L ., hat dünnere Seiten

wandungeu und eine Weichere Hoba g wie dieser, ist immer nur grün und niemals b läulich baraifit.

G rundb l ätter langgestielt. Spreiten bei kreisförmigem Umriss und herz
ibrmigem G runde 8 theilig, 5 lappig , mitmeist 3 zipfeligen, keüförmigeu, eingeechnitten

gezähnten Lappen.

Die 8tiele uma mit etwas bauchigen S cheiden die G mndaxe, v ereehmil larn eich ü ber der

S cheide, sind in ihrer hätte ganz flach, und im G runde und unter den Spre iten tiefer rinnig . Die

Scheiden sind innen glatt. aussen mit mässig Weichen und langen H aaren sehr dicht besetzt
,
dieselben

liegen am G runde der S cheide an, werden höher hinauf nhsgahend b is zu einem Winkel v on

legen sich dann wieder an und sind kurz über der S cheide wieder angepreast ; sie sind p üngelblich

b is lh chsig, und werden späterh in dunkelbraun. Die S ü ele sind kurz über den Scheiden am

dichte-ste n, jung und kurz dichter, ausgewachsen zieml ich spärlich, mit anl iegenden weichen H aaren

bedeckt, v on denen aber viele b is zum Vermodern der Stiele b leib en.

S teng e l b lätter. Die unteren den G rundb lltttern ähnl ich
,
und manchmal

ziemlich lang gestielt, die höheren hendförmig , kurzgestiel t, die oberen feet sitzend,
eingeschnitten mit 8 — 5 zähnigen, linienlanzettlicheu etwas keil ib rmigen Zipfeln, die
allerehersten sitzend, sehr schmal

, aus etwas breiterem G runde zugespitzt.

Sammtliche Blattspreiten sind mit seidenweichen Haaren besetzt; an den

Oberseiten sind diese kürzer, und stehen weniger dicht; an den L nteree iten sind sie

Dinger, stehen be i der B lattentt
'

al tung sehr dicht, und sind dann aeidenglänzend,

rü cken aber bei dem Anw achsen der Spreite auseinander.

B ei vielen G rund und auch noch bei manchen unte ren Steng elb lättern findet sich an de r

untere Seite des 8pr6it0flgrußdöfl ein schmaler G ürtel whwärzücher Haare, der sich bis auf den

G ipfel des B lattstie ls emtwckt, ab e r diese Farbe beim T rocknen verliert.

B l ü th enstand ein leckeres Dichasium mit langen B lüthcnstielen.

B luthen sti e l e stielrnnd, nicht gefurcht, fast seidenartig behaart, besonders
dicht unter den Blü then oder gar unter den Knospen.

R e ic he ausgebreitet.

K e l ch b l ätte r eii
'

örmig ,
etwas ausgehöhlt, mit heutig em B ande, der meist

gelb ist, auf dem R ücken langseidenhaarig , an der Spitze des stumpfen Kniokes mit

einer dunkleren, schwärzli0hröthlichm Linie.

B l umenkronb lätter mit einer H onig sehuppe vers ehen ; mit kurzem

Nagel ; Se iten schwach abgerundet; Spitze abge rundet, ganzrandig , aber auch aus

gerandet und eingekerbt ; goldgelb._
S teub b l ii tter und B l ü thenstaub . In einer B lüthe wurden gezahl t

57 S tauhgefhsee, deren F aden b is mm lang und deren Beutel b is

mm lang waren ; 697 gute , strotzcnde B lüthenstaubkörnm'

gute ,

54 zweifalhafie
,
665 schlechte (zusammen 719 schlechte) B lüthcnstaubkörner

schlechte . In einer anderen B lüthe v on einer anderen Pflanze : 62 Staub

geässe mit Fäden b is mm lang und Beuteln b is mm lang ; 917



gute strotzende B luthenstaubkörner gute , 883 sehr zweifelhafie ,
149 ganz schlechte

, (zusammen 582 schlechte) schlechte.

F ru ch tk öpfchen kugl ig ‚ nicht verlängert..
Frü chtchen unrceg elmässig -verkehrt eirund-kngelfbrmig , etwas gewölbt, nach

kaum hellerem Rande ; lmhl ; und mit dem G rifi
'

el gekrönt.

Der G rid
'

al steigt aus bre item, fiaehnm G runde b is etwa zu der ganzen F rucht auf, und

biegt sich mit seiner stumpflichen Spitze kurz echnabelförmig nach der v orgesi.reckien B mchseitc

des F rüchtchens um ; er trägt auf dem S cheitel, ein Wenig an der B ückenseite herzhiaufend
, die an

den hervorragenden, erhi rteten Papil len erkennbare Narbe , die v iel heller als das Früchtchen, an der

zum ; 2 mm mm.

F ru ch tb c den unbehaart.
Eine mit B lattschuppenreste n besetzte G rondar e bildete Jacob S turm in

se iner F lora v on Deutschland XI II. 7. 1802 bei B annnoulus T raunsteineri Hoppe ab .

Die G rundaxe treibt mitunter v on einem S tengel aus nach zwei entgegen

geeetzten R ichtungen je einen S tammsmoss.

B e i 2 Pflanzen mit. sehr langen, schmal en Lappen, auch einigen spreizenden

Zipfeln und Zähnen glaubte ich auf den B astard B . war S tev eni schliessen zu

dürfen. B ei einer dieser Pflanzen ist diese Meinung als irrig erwiesen, weil die

Pflanze gute B lüthmstaubkörner hatte, doch b in ich zweifelhaft, ob ich sie

dem R . war
'

oder dem R . S te v eni m ähl en soll .

Die vorstehende B eschreibung ist. gegeben um eine we ite re N achforschung
nach Ranunculus S tev eni im Vereinsgebiet zu veranlassen. Fernere B eobachtungen,
besondersKreuzung mitR enunc. acer werden über se ine Artrecht zu entscheiden hab en.

Im Anschluss an diese Mittheilungen über R en. S te v eni waren zur Ver

gl
'

eichung ebenso auefiihrliche über B anane. ac er und R . huug inosus beig elegt, auch

getrocknete Exemplare v on Ran. montanus W. und R . G ouani W. Hoffentlich v er

öffentlicht H err S charlok selbst einmal das Wesentliche dieser Untersuchungen.

Der knappe B aum v erbiete t die Du legung derselben an dieser S telle

E in Telegramm v on Herrn Max Hoy er , Lehrer an der L andwirthschafizs

schul e zu Schweidnitz in S chl eeien beg lückwünscht die Versammlung .

Von Dr. P au l Pr euss-Thorn sind an Herrn G ymnasinllehrer S choettl er

Astragulus danieuß, B uploumm rotundül, Orchis laxifl.

, O. B iv ini, Avena praecox,

Sanguisorba minor, O emunde regelie, Linaria spuria, Aiuge Chamaepitys, B lec ebmm
verticil latum

, Droeera intermedia, Epilobium tetragonum), theils aus der Weichsel

v iscosa, All ium m inum
,
Astragalus Cicer, O mhis ustulata, G entiana. amarella‚ O xy

tropie pilosa, Juncus oapitatus, Fumaria Vaillantii , Lycopodium inundatum,
Linaria.

Elatine, Al]ium acutangulum,
Trifolium Lupinaster, Lav atera thuring ica, Androsac e

septentrionalis‚
Inula hirta). E s war leider unmög lich v on letzteren, die all ein für

den Verein ein näheres Inte resse haben, während der Versammlung ein genaueres

Verzeichniss zu nehmen.

Dontized hv G ood



E s folgt dann der

B ericht über die botanischen Exkursionen in denK reisenNeustadt,
Ku taus und B erent

v on stud. rer. nat. A l f. L emc k e.

Um ergänzende Untersuchunge n der K reise Neustadt, K artaus und B erent im

Anfangs des boten. Vereins für den Spätsommer zu unharnehxm n
,
begab ich mich zu

nächst nach O ecalitz, wo ich am 4. August anlangte und b ei Herrn R ittergutsbesitzer
H er ing sehr freundliche Aufnahme fand. Ich untersuchte v on O coslitz aus den

Südwestzipfel des Kreises Neustadt östl ich b is zur L ebe und südlich b is zum G r .

K lenczan—S ee. 5. 8 . 95 . Zwischen O cczflitz und. dem O ccal itz-L abuhn
’
er G rens h

Hydrocotyle vulgaris (in einem T ümpe l am Wege) ; am O ocslitz»L ebuh
’
er G renz

bach) . zwischen dem 0m shtz-L abuhn
’
sr Weg und. Wussow) : Avena flav escens, Poly

gonatum verticillatumV
3 Z*

‚ Fostuca sllv atios V‘ Z ‘
,
Carex remota, C . sil v atiw

,
Orchis

maculata, Aquilegla vulgaris (Frucht), G lycerin nemoral is, T halietmm aquileg if., Career:

pul icmris V I Z”
, J em ens obtvwiflm s V I Z’

,
Monohnpa Hypopitys, Circaea

alpina und Circaea lutetiana V ‘ Z ‘
,
Triticum caninum, A chilles. Ptarmioa ; am Sud

ufer desselben B uches im K reise Lauenburg (Pommern) v on der G renze des N eu

städt
'

er K reises b is Wussow: Clinopmiiurn vulgare, Anthericum ramosum,
Hypericum

montanum, Pimpinella magna ; zwischen Wussow und dem Wussow-S ee im Kreise

Lauenburg . Monotropa Hypopitys b) hirsuta , Lilium Martagon (Laub), auf einer

Wal dwiese: Hydrocote vulgaris, in der Wussow’
er Forst L ympodium Selago V

‘ Z”
,

Goodyera mens V‘ Z”
, S tachys annua V” Z’

; am Wussow—S ee im Kreise Lauen
burg : B hynohospora alba V ‘ Z“

, im Kreise Neustadt: Viola epipsila, Veronica sou

iellaia v ar. pmnuiarla. 6. 8 . 85. Wissen zwischen O c calitz und Werder : Scirpus

uniglumis, G eranium pa.lustre, Juncus fil iformi9, Thalictrum aquilegifolium, Oeutaurea

und Kanterschin : Erica Tetrallx V ‘ Eriophorum latifol ium
,
Viola epipeila, zwischen

K anterschin und Dzinzslitz : Erlea 1
'

flralix V‘ Z’
, Junous squm osus; m ischen

Dzinselitz und Poppow , im K reise Lauenburg : Anthyllis Vulneraria ‚
Ornithopus

perpusillus, T rifolium alpestre. 7. 8. 85. Im Dorfieich v on O ccalitz : Potam0geton

pusilla ; am Wege zwischen O ccalitz und. Werder : Chempmiium B onus Henricus ;
am ersten kleinen S ee nördlich v omWege zwischenWerder-Wilhelmsdorf und Abbau
Wilhehnsdorf: Drosera longifolia V

‘ Z', am zweiten kleinen T ümpc l nördlich bei

und Linde : Hypericum humifusum, in einemWfldchen nördlich v omWege : Anthyll is
Vulneraria ; zwischen Linde und G rünlinde : Pulaatllla v erualls (B li tte r), luncus supinus
fr. Milan: (in einem Tümpel). In Wahlendorf: Chencpcä um B onus Henricus ;
Westufer des S ees v on Wahlendorf : Scirpus seinem V' Z“

, Veronica scutel lah

v ar pamnlnrla V2 Z ‘

, Peplis Portals ; S üdufer des Dombroww 8 ee : Hyrlot _

lIum
alternlflorum (am ganzen Seerande in 2 Fuss Wassertiefe)‚ Scimus seta us

V' Z”
, L itorella lacustris

,
Veronica scotel lata v ar. parmulflrt&‚ laoötu laoustris (a

geworfen) ; am Westufer des S ee
’
s auf sumpfiger Wiese : Drosera longifolia; im d p

am Nordufer des Dombrowo-Se e : Monotmpa Hypopitys fr. hirauts . R egen. 8. 8 . 85

Messiah-S ee
, östl ich v om Wege zwischen Werder und Wahlendorf: Myring
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zwischen Kaminitzamühl und U. F. K irchen, in der Mirchau
’
er F orst: Pirola media

V‘ Z’
. 15. 8 . 85. Anhal tender R egen ebenso 16. 8 . 85 N achmittag Exkursion nach

den kleinen Waldseen südlich v om Mkchau-K aminibza’
er Wege. Ich fand an be iden

S een : S cheuchzeria pal usta
'is
, Cam! limosa, Rhynchoepora alba

, Scirpue 08 0811510808 .

Am See in Jagen 69: Scirpus oaeepiioeua. 17. 8 . 85. Zwischen Mirchau und S triasa

budda. an einer Steinmauer : Awlenium T richomanee V‘ Z ‘
; zwischen S üiesab udde

und S faniezewo: Origanum vulgare ; in S taniszewo: Chenopodium B onus Henricus ;
amDamnitza-B aah zwischen S tanieze v ro und. G lm ino: Vioia v illoea. R egen. 18 . 8 . 85.

Zwischen Mirchau und U. F. Mitcheu : Ruhm Bfllardi, B lechnum Spicant (in Jag .

zwischen U
,
F. Mirchau und L ibagosch

-S ee : Lathyrus S ilvester fr. emaifolius
,
B lech

mnn Spicant; Südwestufer des L ibagosoh—S ee : Huhu: Ballardi‚ B lecha Spicant, Circaea
alpine ; S üdufer des Kl . K lenczan

—S ee : S te llaria glauca ; S üdufer des G r. K lenczan

S ee : Hydrocotyle vulgaris, Circaea alpine , Festuca oilvntica V‘ Z ‘
, Lycopodium S e

lago, B ediola linoidea‚
L ywpodium inundatum, S tellaria glauca, Rubus Boilardi; hm

und am B iala—S oe : Cham aepera, Ruhm Bellardl. Mirchauer Forst zwischen
Mirchau und L ibegoech

-S ee : 8100Im0m Spicani ; Waldsee westlich v om Wege im

Jagen 94: Cerex filif
‘

ormie, C. ümoea, S cheuchzerie. pd uetris ; in der Mirchnu
’
er F orst

Jag en 102: Laaorpitiumprufonicum; zwischen K ob illess und G rünl inde : S tachys annua
,

Stachys arvon ia V*Z' ; zwischen G rünlinde und Linde : Pflsatilla vornt (Laub) ;
in L inde : Puli0a1ia vulgaris; zwischen Linde und Abbau S trepsoh : Pimplnella mama
Iaciniaia “d ir.; v on S hrepech ü ber Miloschewonach Nowahutba ; amWege zwischen

den beiden letzten Dörfern : Lathyrus silvester fr. ensifoliu3 ; zwischen t utta

und Mirchan : S tellaria g lauca. 20. 8 . 85. Zwischen Min-chen und N eue Mühle : Pin»

Pflamogflon alpine, Vicia v il losa
,
E umex eenguineus; zwischen Miloschewo und L e

WiI LDO , Wald südlich v om Wege : Ly00podium Domplanahnn V
1 Z“

; über B endargau
längs Dm nitea-B ach b is G lusino und über S taniszewo nach S trimebudda ; zwischen

22. 8 . 85. Ueb erfahrt. nach G r . Czepielken ,
im S üdosten des Kreises K artaus.

bude : A ctaea. epicat
' Z', Viola mirabilis V

' Z”
, Aearum m1ropwum V

”Z”
, Aoonltmn

v ariecaium V' Z’
, Pulmmmaria obeoura, Digitalis amhigua V

“ Memurinl ie

pemnnia V13 Z”
, Bremen asper V

’ Z”
, Stmthi0pieria germanica V8 Z', Lathyrus

niger V
‘ Z’

, Feeiuca silv aiica V’ Z" ; m ischen Chor-Kehlbud<e und O el -Mühle längs
linkem Redaune«Ufsr

,
K reis Danzig : T helictrum minus V“ Z', Menthe silv eetris a)

nemorosa V‘ Z”
,
Asarum europaeum V

‘ Z“
,
Thalictrum aqui19g ifolium V

‘ Z', Hy

pericun1 montanum, Polygonum dumetorum, oenothera biennis, Alliaria offioinalis

V1 Z’
, Strutb iopterie germanica V

‘ Z“
, Digitalia ambinua V' Z”

,
origanum vulgare,

Brom : aaper Z’
, Tunica prolifera Z“

, Anthericum ramosum V ‘ Z”
; zwischen

Ziegelei B ehenthal : On line vulgaris, Pimpinella nigra, Agrimonia. odorata ; zwischen
Ziegelei B abenthal und G r. Cu pielken in der S tang enweld

'
er Forst : Polygonatum

ancepa, Digitalis ambigua V
‘ Z ‘

. 85. Zwischen G r. G zapielken und B mwhkeu :

Achillea Ptermioa, in der Stangenweld
’

er F orst: Brachypodium silv aticum,
G eranium

sanguineum,
Carex remote, Pirole uniflora Z“

, Ruhm Bellardi, Cuecuta Epithymum



auf Tragopogon prat. und Plantego lanceol . ; in der bewaldeten S chlucht südl ich v on

Ober—B uschkau : Actaea spicate. V
”Z‘

,
Thalic aquileg ifolium V

‘ Z”
, Braohypodlum

eilv aticomV8 Z', Aconitum variegatumV
‘ Z“

, Brom : asper V
‘ Z*, Featuca sllvatica

V‘ Z”
, Bwuncuius caaaublcus (G rundblätter) V

‘ Z”
, L aihynis nigef ; linkes Ufer der

Kladau zw. B uschh u und Meisterswalde : Aconitum variegatum V
” Z*

, Thal ictrum
aquilsgifolium,

Triticum caninum V‘ Z“
; Nordufer des Mafiensee : Elatine Hydropiper

V“ Z ‘

, ll yriophyliumalterniflorum, Callitriche autumnafis, Limosel le aquatica
,
Potamogeton

graminea fr.) heteropbylla, Potamogeton pusilh . 25. 8 . 85 . Zw. G r. Czapielken

und H el enenhof: Pimpinella nigra, .Festuca ruhra fr. areuaria, A chil les Ptarmica ;
L appin

’
er S ee, S üdostnfer : S tel laria g lauca, L itorel la lacustris V

1 Z ‘
, L imose llu aqua

tics ; zw. dem Nordende des Lappin
’

er S ee und Kl . Czapielken : A rena flav escens.
26. 8 . 85. Zw. G r. Czepielkon und Marschall , Rings B embcrnitz-Fliess: Acoa
v arimtum V ‘ Z“

,
Thal ictrum augustifolium V' Z’

, a me asp0r V
8 Z”

, N eottie

Nidus mis V‘ Z1 Digital“ ambigua V
8 Z ‘

, Thalictrum aquilegifolinm V' Z’

,

Festuca sflv atica V‘ Z”
,
Poly

‘

gonntum anceps, Paris qnedrii
‘

olius
, Brachypodium silve

fit:q V1 Z”
, Cerex silv aiica V‘ Z”

, Memurialis pemnnis V
‘ Z“

; zw . Marschau und

Sommerhsu
’
er S ee, am Waldrands nördl ich v omWege : Actaea spicata V

’ Z”
, Digitalia

mb igua V
2 Z“

, Centaurea ausl riaca (1 zw. Sommerkeu
’

er S ee und Krug B aben
thal : Centaurea austriaca V ‘ Z ‘

, Digitalis ambigua V
’ Z”

, Aquilegia vulgaris (Frucht)
V ‘ Z‘

. In der S chlucht südlich v om Krug B ebenthal zw. der Chaussee und der Rap

denne : S aponaria. officinalis, Sniix pruinoaa, H eliaut.hemum Chamaecy stus, Viola mim
bilis

,
Lonicera H y loeteum,

Bromus w ar, Thalictrum aquil egifol ium, Lilium “Magna

Asamm europaeum,
Digitalis ambigua, Aconitum variegatum, B rachypodium alive.

“cum,
Mercurialis perennis‚ Buplwrum longifolium V

“ Z”
; am rechten Radaune-Ufh r

zw. Krug B abenthal und R uthhen dieselben Pflanzen mit Ausnahme der drei zuerst
aufgeziihlten, ausserdem :

'
Iäi ticum caninum, Actaea spicata, Lathyrus niger, S cabiosa

eolumbnris, Hypericum montanum , Carlina Vulgarh , Polygonatum anceps, £pipociis

latifolia V’ Z”
; v on B uihken nach Rheinfeld

, Ostufer des Rheinfeld
’
er S ee : Veronica

wuiellata v ar. parmularin. 27. 8 . 85. Lappiner S ee, Nordwestufer : L itore11a
lacustris, Hypericum montanum, Pimpinella nigra ; zw. Lappin und L ichteuib ld : Se lb ;

aurita repens ; Lichtenfeld
’
er S ee : Limosel la equetica, Peplis Portal s ; G rab eurand

zw. L ichtenfeld
’
er und Rheinfe ld

’
er S e e : Contaurea ausü incn V’ Z” in R heinfeld :

Chen0podium B onus H enricus ; zw. Rheinfeld und K rissau : Gontlana mm;mtrie,
Helianthemum vulgare, Scabiosa eolumheria V’ Z’

,
E riophorumdatifolium. 28 . 8 . 85 .

Forst zw . G r. Czapielken und S tangenwalde : Ruhm Bellardi; S chlucht in der S tangen

wald‘
er Forst östl ich v on der Chaussee : Paris quadrifb lius, Lycopodium S elago; an der

Chaussee zw. S tangenwalde und Mariensee : Pimpinella nigra ; Insel im Marien«S ee .

29. 8 . 85 . Ueberfahrt. nach Kleschkau, Kreis B erent. 80. 8 . 85— 2. 9. 85

krank. 8 . 9. 85. Zw. Klemhkau und dem Lang en S ee : Alchemilla. arvensis ; am und.

im Langen S ee : Blalhw Hydropiper, L im09ella aquatm
'

ca ; an den nordöstl ich davon

gelegenen S een: Hypericum humifusum
, I yriophyilumall0miflorum‚

Limosella aquai ica,
Elatine Hydroflpor, Rammculue reptana; zw. Lindenberg und Kreng en : Months sil v estris ;

m ischen Krengen und G rabowitz, K re is Pr. S targard an einem kleinen Waldsee

Scheuchzeria pe lustsi s, luncus eupinus fr. finitans, Utrioularia vul garis und intermedia

(in einem torfigen G raben), Cam limosa ; F ormufer zw. G mbowitz und R einwasser
,



46

Kreis B erent: Sagittaria sag ittil
‘

olia, Polygonum dumetorum, S cabiosa columbaria;
zw. R einwasm und Waldowken : Carlina vulgaris ; zw. Woldowkeu und K lemhkau :

Von Ob erlehrer W i tt-Löbau lang t eine Sendung Pflanzen zur Vertheilung
aus K reis Löbau an : L innasa boreal is G ron.

, Al t
-Eiche. Saxifraga Hirculus L.,

K d lorode. Equisetum hiemsl e L.
, R innek. Carlina vulgaris L ., R inne]: und

Rosenthal . Arab ia arencea S cop., Rosenthal. Hypericum montanum L.

, K osten.

Hypericum humifusum L .

,
Zajonsk0w0. Marrubium m lgare L.,

Mortung .

A rnoseris minima S ie , Zajonskowo. Cimicifuge. fosfida L ., K osten. Hieracium

Issum Sw.
,
K osten. Aspidium Thelypteris S w., K osten. Cystopte ris frag ilis,

F orstrefi a K noten.

Conrector S ey dl er-B raunaberg sendet folgenden B ericht ü ber seine bota

nischen E xcursionsn v on 1885 ein:

„B ei dem schönen Herbstwetter im vorigen Jahre blühten noeh eine Menge
Pflanzen zum zweiten Mais

,
so dass ich noch am 1 . November auf einem kurzen

A usfluge in die nächste Umgebung v on B raunsberg nicht weniger als 65 in schönster
B lüthe sammeln konnte

,
darunter Anagallis phoenicee , B erteroa incana, Centaurea.

Peplus und helioscopius. . Den 21 . N ovember hatte ich G elegenheit, im G arten des

Herrn R itterq besitmrs v. B randt—Rassen einen blühenden an einer Py ramidenpappel

sich gegen 20 Fuss emporkl ammernden Enten zu beobachten. Am 9. März 1885

sterben in der K l. Amtsmühle zu B raunsb erg zwei Kinder im Alter v on 8 und

4 Jahren in Folge des G enusses der Wurzelstöche des Wassersohiml ings (G iants

r irosa). An demselben Tage übersandte mir H err G utsbesitzer G rube—Koggenhßfen

b ei Elb ing aus seinem G arten blühende Epheuzweige v on einem S tamme, der 80 Jahre

alt ist und. Fuss über dem Erdboden einen Durchmonm‘

v on 8 Zoll hat. Am

18 . März erhielt ich durch Herrn G utspüchte r K übl en 0ttenhag en aus dem G utsa
in G r. B arthen bei Löwenhagen Hedera Helix mit reifen Früchten.

I ch sammel te im Kreise B raunsb erg den 2. Mai bei Rodelshöfen R ibes

nigmm und rubrum, Prunns Padua, O n lis Acetose lla ; den 18 . Mai am linken Passarge

ufer Lamium amplefi cmfle und. maculatum‚ Veronica hederifofia, Sal ix pnrpurea u. a. ;

den 28 . Mai auf dem. rechten Passargsufer in der Aue bei B raunn Polentilln

collina und Tithymalus Esula mit Aecidium Euphorbias ; den 8. Juni in Pfahlbude

an der Mündung der Passarge Al liaria etli cinalis, B arbaraea stricts, Petasites tomentosus,
Ombia incu nsta ; den 6. Juni imWal de zwischen Hagendorf, L ichtnau und Punk

hausen Cal le palustris, Cerdsmüxe amara , Valeriana simplicifolia, Pimla uniflora,

fundene S tandort), T hysselinum pslustrs, Droaere rotundil
'

ol ia, Ranunculua caswbioas,
S tellaria gleuca und ul ig inosa, Corax Sobmberi; am Wege zwischen Lichtwalde und

Peckhausen Orchis Mov ie, am A ckerrande am T orfbruch bei Lichtwalde flyosotie
vm kolor; den 9. Juni auf derWiese zwischen der S ekundürbahn und der L indenau

’
er
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tember im B raunsb erg
'
er S tadtwalde Vinci mim (ob wirkl ich wild, ist noch festzw

stellen), Laserpitium pmtenicum, ausser der Hauptform auch die mit Imhlem S tengel ,
auf den Aechern zwischen dem Walde und Marionfelde Veronica serpyll ifolia v ar.

tenella, Radiola linoides
,
Aphanes m ensis ; den 19. S eptember auf Acchera bei

B raunsberg Lamtum hybritlum zahlreich.

Im Kreise H e il ig enb ei l sammelte ich den l l . Juni im königl . Forstrevier
Damm e zwischen B raunsbcrg und Hefligcnbeil B annnculus pd yanthemus, Thalictrum

Feetuca eilv afica, N eottia Nicl as av is , Phegopteris Dryopter is und pc lypodioides,
Cystopteris frag ilis B ernh . ; den 19. Juni im Resson

’
ar Walde Rhamnus Fm gula mit

A ecidium Rhamni, Po odlum v uloare, G al ium boreale, auf dem Mühlenberge S emper
vivum sobc liferum mit Uredo Smuu v hrl ; den 18 . Juli bei Otten auf einem mit

Cuscuta T rifolii B ah. b efalk nen Kleefelde Oreple nicaeenele, im nahd iegenden G ebusoche

Hieracium boreale, am B uche Aconitum v ariegahlm‚ Pimpinella magua, Asperula

odorata
,
Triticum caninum und vulgare mit begraunter Ashre. Hier hatte ich auch

G elegenheit, e in B ilbenfold zu beobachten
,
welches durch die Larven der R übenb lattr

wespen (Athalia epinarum) gänzl ich zerstört war ; sämmtl iche B lätter waren skel ettixt .

I ch sammelte ferner im Kre ise H eil igenbeil den 19. Juli imWal de b ei Pellen Pyrola
chloranflm, R ubus sam tilis

,
be i Jäcknitz am Wege der nach Zinten fuhrt Erythraea

pulchella, welehe jetzt nach der Drainage nur noch in geringer Zahl vorkommt.
Den 26. Juli machte ich auf dem Dampfer B raunsberg eine Amflucht nach G r. B ruch

auf der frischen N ehnmg , K reis Fischhausen. Die Exkursion war nicht sehr ergiebig .

In dem königl. Forstr e v ier, welches die B reite der Nahrung einnim sammd te ich

Pirola ohloraniha, minor, unillora und secunda, Epipactis atrorubens, Erigeron acer v ar.

droebuchenale, Astragalus arenarius
,
roth und weiss blühend, Hierw ium umbellatum

maritime, S edum bolaniense, Artemisia Absinthium, Arab ia arenosa, Equisetum hiemale
und ausserdem noch zu bestimmende R ubi und Lichenes.

B ei einem B esuche in Ottenhagen, Kreis Königsberg , sammelte ich den

5 . August auf Haideboden an der Chaussee zwischen Ottenhag en und I .indcnau

Aleote rolophus maior v ar. anguciifoliue , S cab iosn ochroleu ca, am Waldrande bei

G r. B ertheu Dianthus arenarius, Veronica spicata mit einer und mehreren endständigen

Trauben
,
Pctentil la cinerea, nur B lattexemplare mit. Aecidium Potentil lae, S enecio

erraticus, H iemc ium umbenatum v ar. Ilmrflfollum.

Zur Ansicht und B estimmung e 1 1rdem mir eingesandt: 1) Von H errn G ymmv

siall ehrerK rieger den 27.Mai bei Lieb emühl gesammelte Pflanzen 818 : Paris qm drifd ins,
A ctaea spicata, Viola mirabills, A iuga py ramfilal is, Cerastium arvense

,
L onizera K yle

staum,
S corzönera hnmilis

,
Pirela uniflora, Asperula odorata ; v on demselben aus der G e

gend zw. Pillau und Neuhauser S cabiosa ocln‘

olexnca, A rtemisia campestr i8 v ar. serioea, An

thy llisVuh1erarin, Eryngium maritimum, Astragalus arenarius, Epipactis atrorubens und
v on der Chaussee zwischen A l illau und N euhäuser Titbymalus Cyparieeiae; 2) v on

H errn Dr . med. Hagedorn aus der höuigl. Forst Taberbrü ck , B elauf Pörschken bei

Sonnenborn
,
Kreis Mohrungen , L aium Mar tagon ; 3) v on Herrn B auh apeotor

F riedrich aus der Umgegend v on B raunsherg Clavaria flav a; 4) v on Herrn Lehrer
Desmarowitz den 4. S eptember im Walde bei K reuzdorf be i Frauenburg gesammelt:
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Pilze
, Pa lm wol len aus dem S tadtwalde und Pezln wohleata aus seinem G arten;

6) v on meinem Zöglinge , dem Tertianer Schmal e
,
einen flachen Zapfen v on Pinus

S chliesslich wurde eine grome Anzahl seltener Pflanzen, die Conrech n
‘ Scy dler

eingeschickt hatte, an die Anwesenden v ertheilt.

H art stud. rer. nat. Knob l au ch erstattet dann

B ericht über die botanische Untersuchung des K reises Memel

Die v on H errn Professor C aspary mir ü bertragene zweite Untersuchung des

K reises Memel wurde v on mir in der Ze it v om 7. Mai b is 15. S eptember 1885 aus

geführt. Ich bereiste den K reis zweimal und tmtersuchte ihn ergänzend mit B uch.

sicht auf meine vorjährigen Exkursionen.

Von meinen Funden se ien besonders hervorgehoben: Pos. sudetica (22. 6.

Cm pnnults Cerfi caria (10. 9. Lunaria rediviva (7. 7. G ymnadenia conopea,
Inula salic ina, Epilobium te tragonum (18 . 7. G oodyera. mpens (27. 7. Utri»

cularia intermedia, Thalictrum simplex (5. 8 . Helianthemum Chamaeuistue

09. 8 .

'
Ih'ifO lium frag iferum, v on B efinstpflanzen : S alvia v erticülata {l . S üdermole

Memels, 2. Chaussee nördlich v on Purmallen, Lepidium intifolium (19. 8 . 85) und B unias
orientalis (l . städtischer K irchhof Memels, 2. Nordermole, 8 . Immersatt). Herr G ute.

besitzer S cheu —L öbarten fand Juni 85 A rena flav escens auf Mingewiesen südlich Pils.

F ur die Unterstü tzung meiner Untersuchungen namentlich v on. Seiten des

Herrn Landreth Cranz, des H errn O berflärstar S choeppfe r -Klooechen, der Herren
G utebeeitzer 'S cheu o L öbarten

,
v. S chu l ze-Miszeiken, v . Dre ssier-F riedriohsgnade,

des Herrn Pfarrer Jusaas-Dt. Crottinge n und des Herrn Dr. Lab es-Pröcuh sage

Folgendes sind die Haupte rgebnisse meiner Exkursionen
Vom 7. b is 1 1 . 5. 85 in Miszeiken. 7. 5. 85 . Zw. Misaeiken und Karren

G O rge : Elodea cancdeusis. Dautzhurr-Narmund. 8 . 5. 85 . Misze iken er Park
Care! digitata, Lathyrus Vernus ; zw. Kl . Daupern und. der Chaussee : Equisetum hie
male V 1 Z‘

. Zw. T odden-Jacob und Dautzkurr—Krieger : Equisetum hiemale
, Viola

arenarla; zw. D.
-K . und Dawillen : Viola arenaria. Zw. G alten und Jodeischen : Supe

naria Officinalis. 9. 5 . 85. S chmd telle. R echtes Ufer zw. Misze iken und Sziluppmr:

Equisetum bomale . G ehölz nördlich v on Zenkuhnsn : Lattraoa equamaria Z”
, Cory

dalle lntermodla, G eg en minima. K aufmännische Plantagc östlich v on Mellneraggen :
Lycopodium Selago V

‘ Z’
, Veronica hederifolia (auch zw. L euchtthurm und B ommela

v itte). 1 1 . 5 . 85 . Rechte s S chmeltell enfer zw. Zenkuhnen und B uddelkehmen

12. 5. 85 . Umzug nach Löbmten. R echtes Mingeufer zw. S udmanten

Hans und Dawill en : Viola arenaria, V. mirabilis, Lathyrus vernus, Aserum emopc eum,

Veronica T eucrium. G ehölz zw. G riegszen und K iaunoden : Cory dalis inte rmedia,
Mercurialis perennis, S tellaria Holostea, H epatica trüoba, Raunnculus cassub icus.

Minge zw. B aiten und G edminnen: n ea minima, Lathyrus ven us, Thalictrum
S chriften der phyn.—ökon. G on üeoh fi. Jahrg. I XYH . 7
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aguileg ifolhm, Viola arenaria; hänge zw. G . und Szernen: Th. aquilegifolium, L ou i

eera Xylosteum, Lycopodium S elago; westl ich des Szernen
’
er G utswaldes: Care): siricta

6000, Cham frag ilis. 13 . 5. 85 . Zw. L öbarteu und I lg ejahnen : S enec io vernalis ;
zw. Mauszellen und Chaussee . (Jerez oaespitosa. 15. Minge zw. Sa m en und.

G röszuppen: Can
-ex sfricta; Minge zw. G . und Hecken : T halictrum aquilegifolium ;

R inge zw. der K issuppe und B uttken : Veronica Teucrlum. Zw. B ecken und Jodiolmn

Polygala amara. Chaussee zw. Kissinnen und Szerneu : Violar arenaria . 18 .

Zw. Hennig -Hans und Jode ischen : Polygala amam . Zw. Dawillen und Toddeu

Jacob : Viola arenaria cunina, Equisetxim hiemsle ; zw. N eusseden undL augallen

Rannnculus cassub ieus. 19. 5 . 85 . Zw. G irngallen und Adl. L appenisohken : Carex
flacca ; in d . L appenischke zw. G . und Wal lehnen : Oarex pulicm*is. 20. 5. 85.

S u mm er G utswald : Viola arenaria
, Phegopteris polypodioidee, Ph. Dryopteris‚

Carex
caespitosa, Equisetum boreale. Zw. Se emen und J

'

urgen : Botrychimn Lunaria.

21 . 5 . 85 . In S zernen: Symphytum offieinale. 22. 5 . 85 . L uzaze, Jag . 67: Phe

gOpteris Dryopteris; Jag . 66 : Viele. epipe ila, Carex eaespitosa ; Jag . 61 : Thalictrum
Barum ; G este ll zw. Jag . 62 und 61 : Viola epipaila palustris ; Jag . 62: carex para
doxa; westlicher The il v on Jag . 67: Carex dig ita£a. In Oberförsterei Kloseehen
700 B othbuchen gepflanzt, gut gedeihend, 2 Ex. etwa 15 m hoch . 28 . 5. 85 .

S ehmelbal le zw. B uddelkehmen und G r. S zarde : B auuneulm bulbosus
,
Equisetum

bemale. Zw. L öberten und Dautzkurr: Polygala amara. 25 . 5 . 85 . Zw. Hennig
Hans und Jodeischen : Sesleria coerulea. G ehölz v on Deutzkurr : Carex casepitosa.

Zw. L öharten und S udmanten—Hansf Ranunculus bulbosus ; Minge zw . 8 . und S ze rnen :

5. 85. Umzug . nach B limatzen. Chaussee nördlich v on Forsthaus
A szpnrwen : Sesleria coerulea V I Z”

. Wewirsze zw. S toneiten und S tankaiten : Stru

flii0plßf lß germanica‚
Phegopteris Dryopteris, Asarum europaeum,

Viola mimb ilis
,
A5pi

diam orist3 tum,
Lathyrus vernus, A stragd us glycyphyllos, Aluga genev ensls, Lychnis

Viscaria, Spiraea Filipendula. Aisse gegenüb er Aissehuen: T hal iofimm aqu il egifolium.

27. 5 . 85 . Jag . 21, 22, 27, 31, 84, 85 : Andromoda poliifolim Jag . 26 : Equisetum
boreale ; Jag . 82 34: Phegopteris Dryopteris. 28 . 5. 85. Zw. Degeln und B li

matzen : Maga genev ensls. Jag . 40 : Carex dig itata, Lathyrus vernus. Jag . 88 : L .

montanus. Jag . 34: Phegopteris Dryopteris. Jag . 48 : Phogont%is pohmodioidos.
Jeg . 39: Lathyrus vernus. 29. 5. 85 . Jag . 50: Polygala aware . Zw. Paaszken

krug und Paaszken : Sesleria coerulea. Weg nordwestl ich v on Peastkenkrug : Viola
arenaria, Sesleria coerulee . Zw. Paaszken und K ojellen : O rchie mascula p

’
. speciosa,

Equisetum horsele ; zw. G ellszinneu und Piktnzen : Polygala amara. 8 1 . 5. 85 . We.

wirsze zw. S zeppoten und B egeden: Struthi0pteris germanica, Geranium silv aticum.

Jag . 15 : Listera ovata ‚ Wiese nordwestl ich v on Jag . 18 : Memminlis perenn is,

Polygonatum v ertlcillatwn, Daphne Mezereum,
Viola mirabilis, Orchis incamate, Arab ia

arenosa. Jag . 19: Carex paradoxa.

6. 85 . Umzug nach Procula. G ehölz westl ich des B ahnhofs Procula
Pirola uniflora, Eqü setum boreale

,
Carex arenaria‚ Myrica Gala, . 80k ychium Lunaria,

Orchis maecula spw iosa. T yrusmoor, Jag . 1 14: Typha latifolia, Aspidium crisis

tum
, Calls palustris; am Kanal : B otrychium Lunaria und. Alyssum calycinum.
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B otrychium Lunaria, S ilene nutans. 24. 6. 85 . Nordsrmale Memels : G ypsophila

paniculata, Centaurea paniculata . S üderrnole : Hippopbaö rhamnoldes. K ur. N ahrung ,

H irsehwiese : Lathyrus peiuster . In der Ostsee zw. Sm dkrug und S ehwarzort: Zoetera

marine. 25. 6. 85. S chwarzorter S trand : Chlmophlla umbellata und Sal ix livida

26. 6. 85 . Zw. G asthaus Cd laten und Paul-N am und : G m nium prafense . 27 6. 85 .

G ehöh: zw . Dt. Crottingen und Petra : S cirpus pauciflorus, Carex fulva, C. dioica.

Wald zw. Iiganden und K iacken: S erratula tinctoria, Orchis mascula. Speciosa,
Polygonatumv eri lclllatum, Carex fulva, O . paradoxa.

‘

Zw. G ib b isohen und der Chaussee :
S cirpus pauciflorus, Listera ovata, Care}: fidv a. Zw. Szurlig und Immersatt: Polymla
comoea, Calamagrostis soglecta; in J. : Bunias orientalis. 29. 6. 85 . G ehölz nördlich
v on S tanz-S chl eudern: Carex fulva, Orchis mascula speoiosa, Beranium eilv aticum

,

S cirpus pauoiilorus 80. G ehölz zw.Petra und der N immarsatt’cr Chaussee :

T rifolium epadlcoum, Carex pfllcaris. Zw. G ut Colinhsn und Podszeit-N iclau
1

: Na tur.

tium barbaraooidoe T ausch. K iefernwald nördl ich v om Collaten
’
er S ee: Polypodium

vulgare, Fragaria moschata. l . 7. 85. Zw. B rusdeil inen und. Sze ipon, G ehölz :

Carex fnl v a, C. pulicarie. Zw. Szeipeu und G rabben : Trifolium spadiceum, Ty ; >ha

germanica, A ctaea spiceta, Vicia sil v atica, Triticum cm inum. Zw. Carsllischken und

G rünheido: Care): flacca. 8 . 7. 85. B augskorall euer Wald: Carex fulva
,
C. puli

caris, B ohne subsrectus, Trifolium spa<h
'

ceum
,
Equisetum hiemale‚ M cularie Smtrum

Carolinum, Bynmflduüam opea. MikaitisohkenerWald : die beiden Letzteren und L isten

5. 7. 85 . Umzug nach Plieken. 6 . 7. 85 . Pach nohrenar Wald
, südlich

der E kitte : Listera ovata, S cirpus pauoiflorus, Pedicularis Scem Cm ünum, Inula
salicina, Ranunculun

‘

s caasub icus, Orchis incarnata ; Arabia Gerardi undHim oium cymosum

an der Ekitfe . E kitte bis Fri edrichsgnade. 7. 7. 85. R echtes E kittsufer zw.

F riedrichsgnsde und Raddeilen: Cystopteris fragih
'

s
, Polygomtum v orfioillaium

,
Actaea

spicata ; linkes Ufer : L una r ia r ed i v i v a S te llaria H olostee
, A8p0fll |& odorata

V I Z“
. G ehölz nordwestlich Corallischken : Pimpinella mama.

9. 7. 85. Umzug nach Miszeiken. Zw. B augslrorallen und Dinwethe
'

n

Carex flaeca. 10. 7. 85 . Zw. Miszeiken und Hennig —Hans: Scirpus pauciflorus.

1 1 . 7. 85. Mixze ikener Wald : CamPanula persicifolia Var. eriooarpa ; Miszeikener
Park : Festuca gigantea . S chmd te lle zw. Park und Podszeit-S tankus : R :munculus
divaricatus‚ Sperg:mium ramosum. 18. 7. 85 . Da upem er Moor : Aspidium crista

tum
, Schenehzarla palustris‚ R hynchospora al ba. Zw. G r. und K l . Daupern, Weg

südlich der Chaussee : S cirpus pauciflorm, Corax pulicmia, Gladlolua lmhrlcaiuc. Zw.

S lapzil und B ajohr-Mitzko: Gymnadenla common V ‘ Z“
.

14. Umzug nach Löbarten. Minge zw. Sudmanize n und Dawillen
Fragaria viridis, Allium 84:0rodopraaum, Scirpus aoicularis, Actaea epicata, H iem ium

caesium, Campanula persioifol ia v ar. eriocarpa, Mercurialis perennis, Lonicera Xylo
steum

,
Cum ta europaea. 15. 7. 85 . Wald zw. L öbarten und I lgejahnen : Care:

fahre, C. pul ieeris‚ S cirpms pancüioms. G ehölz v on Dautzkmr -Naxmund : Epilobium

parv iflorum. 16. 7. 85. Minge zw. S zernen und G edminnen : Fragaria viridis,
Epipactis [atit V I Z ‘

, Cireaea alpine, Polanogoton lucens (in der Minga), S truthio
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pteris germanica (B ach), Thalictrum fiav nm. Ming e zw. G edminnen und B eiten : Equi

setum hiemal e , S enecio paludosus. Zw. B . und G riegszen: S cirpus pauciflorus, Carex

pul icaris, Eriophorum latifolium . 17. 7. 85 . S chmeltel le zw. Sailuppen und Zen

kuhnen : Sparganium ramosum. G ehölz nördlich v on. Zenkuhnen : Festuca gigantea,

Epilob ium roseum
,
Eupatorium cannabinum. S chmeltelle zw. Zenlmhnen und B uddeh

kehmen : Cornus sanguinea, Viola mirabilis, Triticum caninum, Vicia sil v atica. Zw.

G ut Dumpen und der S zernen
’
er Chaussee : Sparganium minimum,

S cirpus pauciflcrus.

18 . 7. 85 . Saarnen
’
er G utswald : Circaea. alpine, Epilobium tetrauonum, Glycerin

plicata Fr., Il lcrostylis monophyllos. S chutzb ezirl: S zernen, Jag . 141 : Cariina vulgaris.
Zw. G rab szten und Margen : Carex pul icaris, C. dioica ; zw. Ma g en und S znaukaten

Scirpus pauc iflorufl
,
G eranium sanguineum . 1 9. 7. 85 . S zernener Wald

,
südlich

der Chaussee : Verbascmn Thapsus, Carhna vulgaris (Jeg . Monohopa Hypopitys
fr . glahra (Jag . Polamoußionpusilla und Chats. fragil is, Senecio silv aticus. Linkes
Mingeufer westl ich des S zernen

’
er Waldes : Epilobium roseum, Scirpus compreeeue,

Cham fragilis. 20. In L öhnrten Anagall is m em is. Zw. Dötzken und

Jodeischen-Jahn : Carex PswdoCyperus; zw. J -J. und Neusseden-Jacob : Monotropa
Hypopitys ß. hirsuta. 21 . Zw. hiemel und G r. T auerlaukan : Tr iticum cani

nam. In G r. S zarde : N epata Cataria . S chmeltelle m S udnmuten : Potamogeton crispa.

Zw. Cssparischlren und L ab atag : S cirpus pauciflorus. 22. 7. 85. G ehölz südlich

v on N eusseden-Jacob : R ubus suberectus ; zw. B eben und G ramb owiachken : Corax

pullcarls, C. fulva, O . dioica, Gymnadenia conopeo, lnula salicina, Sparganium minimum,

Agreetis cauina. 28 . 7. 85. Ming e zw. S udmantcn und S zernen : S cirpus compressus.

24. 7. 85 . Umzug nach Prömls. 25. 7. 85. Rechtes Mingeufer zw. Pro

culs und Woweriszken : Naslurtium barbamooidea Tech., R ubus saherectus
'

,
Cuscuta

europaca. Linkes Ufer zw. Mingekrug und G utPröculs : G eranium sil v aticum ; ebenda
zw. G ut Procula und Protniszken : l an0tlsmoMana, N astmtium harbaraeoides. S üdlich
des B uttkon

’
erWal des : Lycopodium lnundztum. Wald

, südwestlicher Theil : ßicmflyfle
monophyllos; östlich desWaldes : Rammculns Lingua. 26. 7. 85 . T yrusmoor, Jag . 1 14:

Carex Pseudo—Cypem , Utricularia vulgaris. L useze , Jag . 71 : R ubus plicatus f. um
brosa

, Jag . 78 : Monotropa Hypopitys. 27. 7. 85 . Jag . T riü cmm caninum,

Bladiolue lmbricatus; Jag . 63 : Care): flparla; Jag . 79: Senecio sil v aticus ; Jag . 86 :

Goodyera room . 28 . 7. 85 . Zw. B ratzisy.ken und der l änge, B ach : Rannnculns

Lingua. Zw. Wilkieten und Zillkote n : Lycopodium inundatum V I Z“
. 29. 7. 85 .

T ymemoor, Jag . 1 13 : Utricularia iniermedla, U. vulgaris. Drawöhne zw. Meyenhof
und Stryck : Aliens arcuatum fr. gramlnlfollum Cu p., Scirpus maritimus

, Potamcgeton

hmm. Szwenzelner Moor : Ag re::tis cau ina, Ul tricularia vulgaris. 8 1 . 7. 85. Weiden

Agmetiz canina. Wäldchen der O. F . Klooschen: Libanotis montans , Epipactis lati»

folia. 1 . 8 . 85 . l aberg , S chmelz. L useze
,
Jag . 89: Unnaoa borcalls.

2. 8 . 85. Umzug nach Aszpurwen. 8 . 8 . 85 . Jag . 30: Chim0phila

umbellata. Jag . 35 : Monotr0pa Hypopitys b. hirsuta. 4. 8 . 85 . Jag . 86— 38
,

40
,
42

,
44. 5. 8 . 85 . Wewirsze zw. Szeppoten und B eg eden: S ilene nutans,

Thalictrum simplex , Wiese nördlich v on Jag . 18 : Gymnadenia cownoooa; Abhang
nördlich v on Jag . 18 z Vicia sil v at: ca , B ot:y <:hium Lunaria

, G eranium sangui

mum. Jeg . Zw. Szaukeln und Dorf Asz
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purwen : Lolium temulentum. 8 . 8 . 85. Waldchen zw. Paaszkenkrng und Szi

dellen : E quisetum hiemd e. G rabszten, Jurgen. 10. 8 .
_
85. Jag . 50: Uhi cnleria

minor. Zw. Degeln und S zaukeln : Lycopodium inundatum V ‘ Z“

,
G eni:iana Amarella.

Zw. Sm. nnd Szill eningken : S cirpus compressuß; zw. Aglohnen und Paaszken: Ohm

1 1 . 8 . 85. Umzug nwh H eidek rug . Angstmnal
’

er T orfhruch westlich v on

T racksadan : R ubue Chamaemorus, Utricularia vulgaris. Linkes S ziesze-Ufer zw.

H eidekrug nnd Wei
-denn S ilene ta tarica. 12. 8 . 85. Wald zw. S zibben und G rev

13 . 8 . 85 ; Umzug nach Skirwieth (K r. H eidek rug ). In R uss an der

Pokallm : Achillsa cartilauinsa, Oucnbalus bacclfer. In Skirwieth : Melachium aquatio

cum. 14. 8 . 85 . Ibant
’

er Forst, Jag . 89: O mhis latifolia, Carex Pseudo-Cype
rue. 17. 8. 85. In Colonia B ismarck : E lssholzia Patr ini .

Hollanthemum Chmnascisius'

, nördl icher Weg : All ium O leraceum‚
L epid i um. lad/b

l iwm L . a. glabrum. B ommelsv itte
’
scher K irchhof: Faleatiu B ivial, Medicagomedia.

20. 8 . 85 . S tädt. Plant.ag e‚ Ostrand südlich des Swiane—T eiczhs : Bentiana Pmm onan1bs.

Zw. Memel und G r . T auerlanken : G entiana Amarella. 21 . 8 . 85 . S tädt. t tage,

südlicher Theil : Malaehium aqnaücum. K aufmännische Plantag e, an einem G raben
nördl ich des Mellnaraggan

’
er K irchhofs: Cord lorrhha innata. Zw. S eebad Försterei

'

und holländ. Mütze: Cempanula persicifolia b) efioearpa ; Ostseestrand : Elodea anna

densis und Potamoneton metsrifolla v on der S ee ausgeworfen. 22. 8 . 85 . Dange
zw. Luisenhof und K1. T auerlauken : Utricularia lntsrmadia. 23 . 8 . 85 . K nr. N eh

rung , Hafl
‘

eeiia zw. S andkrug und Hirschwiese : Trifolium fragiferum, F eetuca mu ndi»

name , Atr iplex l itorale. Hirschwiese : E umex marifimus, S c irpus ac iculnris, S enec io

paluster. 25 . 8 . 85. Dangewiesen zw. K l . T auerlauken und K önigswaldclien :

E pipacbis palustris, Content
-
ea austria“ , A gmfltis canina, Carex Ihnoaa. In B ommels«

v itte
, Plantaganatrasee : Chenopodium Vul v nria. G r . T auerlaukm er B ach : Chaoro

phy llum aromaflcum. 26. 8 . 85. Dange zw. G r. T auerleuken und Parmc n : Cus

cete. europaea, R uben wherectus, Helena mama. Pnrmallebach östlich der Chaussee

num,
Mentha satin .

27. 8 . 86. Umzug nach Dt. Crottingen. In Dt. Crottingen : Typha angusti

folia. Zw. A di. G ut Crottingen und S zlaaszen : Fumaria officinalis, Typha latifolia,
Months aquafica, B auunq us L ingna. 28. 8 . 85 . B ahne zw. G ut. Szndebarsden

und Withinnm : Asüngalus g lycyphyllos, Mentha aquatica, T riticum caninum , Alliwn
olem eum, Potentilla rapiana. L appenischke zw. G irngall en und Adl. Lappeniechken:

Brachypodlum eilvaficum‚ “Blum effusum
,
Circaea lutetiana. 29. 8 . 85. Zw. G aumen

und. S zedc iken—Jacob : G entim a Am erella, Naslurflum barbaraeoldee; zw. Al tazeiken»

Jahn und Petra : G entiana Amarella. 8 1 . 8 . 85 . Zw. B linden und Karkelbek
Ag rostis oenine, G entiana Amarella. Zw. N immemett und S trand : S ilene tatarica ;
in N. : Cuscuta E pithyinum. 1 . 9. 85. Zw. Immm att und S zurlig : A lym cm

montanum ; zw. S ze ipeu und G rab ben: N asturtium berbaraeoidee. 2. 9. 85. In G r.
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dem 8iadtwalds: Juncus supinus b) fluitans, Dianthua del toides Corax limosa ; Ammo.

phila arenaria auf Sand zw. dem Stadtwalde und Sprindt. 22. Juli. Neuenburg,
Ziegelei_an derWeichsel, Hundeechlucht, Koziclec, Wessel, Flcdlliz, Il lineierwaldc, Münster
waid

’

sr Forst, Brüche bei Harl igewaldo, Detsrwiti, Pienocekowo, Elchetadt, Bochlin‚ Neuen

burg. Bei Neuenburg : Anthemis Cotule ; Abhänge an der Weichen zw. der Ziegelei und

der Hundeechluchi : B raohypodium pinnatum, Libanotis montana, Dianthus prolii
‘

er
,

Inula eelicinu Z”
; Acker unweit der Hundeschluchi : Alchemilla arv ensds

,
Euphorb ia.

exigua Z
“
; in der Ihmdeechluchi : G entiana cruciata ZF "

,
Cimicifirga fi) etida Z’

,

ticnm Er enm silv aticum
,
Inula salicina, Dig italis ambigua ; Kozioh c

’

sr Wald
G autiana cm ciaia Z" e

, Dianthus deltoides, Epilobium montanum; lmWalde N . Kozio

lec und Wessel : Laserpitium pmtcnicnm, Sem tula tinctm ia, Peuwdannm Cervaria Z
”
,

mbig inma ; zw. Wessel und Fiedlitn Spiraea Filipendul a, Allium felhn , Peucedunum

Cervaria
,
L athyms niger , Mic ros is monophy llos Pirna torminalis Z ‘

,
Digital is

amhigua ; zw. Fisdlitz und Münsisrwaldo: A quilegia vulgaris ; in der Rampe: Rosa ruhi

ginoea, S ilene tatarioa, Pebasites tomentosus
, Cncuhalus baccifer ; am Vlaichsolahhang

südl. vonMünsisrwalds: G entinna cmeiata Z°
‚
Dianthus prolifer ; inHilmisrwalda: Ama

rantue retroflexus; in der Nilnst0rwald
'

°r Forst: Dig ital is ambigua, Cimicifuga foetida
Z', Spiraea Filipendula ; auf Brüchsn bei U. F. Hartlgswalds: Carex dioica, Al chemill a

v nlgnfis, Conax paradoxa, S cirpus compressus; in einem Schi": zw. Dsierwilt und Pis

nonelcowo: Cnrlina vulgaris, Leontodon hispidus nebst Leontodon hastilis. 23. Juli.
Neuenburg, Belauf Doberan, Bruch südlich v omStadtwaldece; grosser Bruch beiDoberan; zwei

Brüche ander Ostbahnheil. vomCzarnc-Scc; zw. demCzarnc und Lonk
’

cr See; amLonk
’

cr

See; Belauf li ltislwaid, Bruch südlich v omCreme-See; B ruch südlich vomLook
'
er-See; KI.

Plocholechin; Kl. Warh1bimn über Sprindt nach Neuenburg. B ruch im Belauf
'

Doberan,
rechte vom “age nach Dobcrau: Peplis Portule, Veronica sonteUaia, Juncus supinus

im Bala Doberan: Lathyrus niger, Peuoedmum Cervaria, Anthyllis Vulneraria Z
‘
,

Carex montana ; Bruch südl . v on: See im Siadiwalde: Polystichum cristetum ; Bruch

nordwastl. von Doberan: Carex fiüformis, Carex limosa ; R hynch03pora nlha
, S ehench

zeria palustris ; Drosera rotundifolia Drosera intermedia V3 Z“
,
Drosem eng lioa

Z ‘
; Malaxis peludosa Z

“
, Salix myrtilloides Z

‘
, B etnla pnbescens mit Frucht, Drosera

obovata ; zwei Brüche an der Bahn, auf dem südlichen: Carex l imoee , Malaxis paludosa,
Cam: dioica, Drowra. engl i0a ; 8 0heuchmria. 1mlnntfis ; in einem Gehölz zwischen dem

Czarns und Lonk
’

cr-Scc: Carlina vulgaris ; in einem Erlenbruch amWege nach Espan
höhs: Circaea alpine ; am Lonk

'

cr Sue: S tellaria glauca, Polygala oomoee
,
S alix nigri

cans Z ‘
,
Liparis Loesel ii Z

‘
; im Belauf hlitislwald: Carex pilulifera, Corax montana ;

Peucedannm Can aria ; auf dem Bruch südlich v om Bu rns-Sec : Radiola linoidee‚ Dro‘

sera ang lica Z
“
; im Bruch südlich v om Lonk

'

cr See: S cheuchzeria palustris ; R hyncho

spors alba ; Drosera anglica ; Carex limosa, Drosera obovata ; Malaxis peludosa, Liparis
Loeselii, Carex fil iformis ; zw. dem Lonk

’

sr 800 und KI. Plochoimhin: Carex pilul if
'

era
,

Hypochoeris g lahn ,
Ammophila arenaria, Al chemil lu. arw nsis

,
T eesdal ea nudicaul is.

24. Juli. Vormittag und Nachmittag bis 4 Uhr Regen. Dann Exkursion nach der Schlucht

bei Neutlml. R osa tomentosa, Dianthus Armaria Z*, Seseli annuum, Fragaria collina,
Picris hieracioides, B rechypedinm pinnatum, Rosa ruhig inom, Melampyrum arvense Z“

,



Carlina vulgaris, Crepis paludoea, Daphne Mezereum, Lonieera\Xy losteum,
Mercurialis

pe renn is. 25 . Juli . Neuenburg, Niiewo, I flewo
’

er Wald, Bruch zw. Czarne-See und

Sabudownia, B elauf Mittelwald, Bad-See, Schrewin,
‘

Südufer des Radem . Neuenburg an

der Hardenberg
'
er Chaussee. Verben officind is

,
Cnmuta E pithymum auf Achillea.

Mil lefol ium und Artemisiu campestris ; in " llewo: Datum Stramom
'

um, S tachys anna

Amarantus retroflexus
,
Conium mac01atum ; im I ilewo

'

er Walde: Care: pilul if
'

era
,

Pire la chlomntha, T eeedalea nudicaulia ; auf demBruch imMilewo
’

erWalde: Polystichum
cristatum, Carex limosa, R hymehoapora alba

, S ehawhzeria pal ustrie ; auf dem Bruch

zw. s e 8ee und Sabmhwnia : S cheuehzefi
_

a palustzris, E riophorum grac il e, S enecio

paluster ; Hitfdwald: G ypeophila fastigiata ; hei Espenhölw: G aleopsis versicolor ;
am Nord—Ufer .da Rad—Sees: Cyperus fuse lls ; Naias maior (v on den Wellen ange

spii lte Zweige am Ufer) ; im Walde nördlich von Schmwln: Prunus Padua, Cy tisus,
capi tatus; am 8iidnfor des Badu es: Salix nigricam ,

Carex distans
,
Epipactis palasü is,

S enecio paludosus. Ein anhaltender, heftiger Regen nöthigt mich zur Rilekkehr ; auf der
selben noch gefunden: im B elauf Mittelwald: Lathyrus S ilvester, Dig italis ambigua ; auf
dem Lohmwege imWalde: Chem ; mdium polyspermum Z

‘
,
S ataria g lauca, Hypooho«aris

g labra. Jul i. Neuenburg, Konechitz, Unterbau, Weide, KI. und Dr. Kommon i , Gr.
Slbeau, Dber-Brugg

'

er Forst, Flötenau, Elisenau, Nieder
-Gruppe, Br. Lubin, Saneltau‚ Ilontau,

Trenl, Komehitz. Bel Kunechitz: Chenopodium g laucum,
Amarantus B litum, L awtuca

S cariole ; bel Unterberg: Epilobium roseum,
S etarie g lauca ; bei Weide: S aleola. Kali ;

Kl. Kommornk: Echinospermum Lappula ; in Gr. Kommorak: Chenopodium glaucum,

Chmopmiium mbram, Potentilla supina ; zw. Br. Kommorsk und Gr. S ibeau: Scab iosa

O chr01euca, Erythraea pulchella. S cirpus compressas; in Gr. Silwan; Verbena offi

cinalis, Datum S tramonium; in der Nahe des B rol Mohr0n-Krugea: Koeleria g lauea.; in
der Nähe der Nontaubriicke zw. Nieder-Gruppe und Gr. Lubiaz E umex Hydrolapathum,

ln der Nontau: E lodeti canad ensis
,
bei Br. Lubln in der Kdmp0: Cucuba1us bo<:cifer ,

Reseda. Luteola ; bei Vorwerk SanakanamWdcheeldamm: S isymbrium S inapistrum
Senecio sameenicue; in der K&mge: Lathyrus palaster, T halictmm flav um; t illea

cu tilag inea ; auf einemKartof elncker bei Vorwerk 8welmn: Chempa iium polyspermum ;
amDamm zw. Gr. und Kl. Sanekau: S teuactis anuua

,
Verbascum B lattaria Z ‘

; zw. Kl.

Sanehen und Hentau: Resede Luteola, S ilene tatarica ; in Nontan unweit des Um
Krngee : Conium maculatum ; bei Treul : Dipsacus silvester; t illee. cartilaginea ; zw.

Treul und Konecbltz: S cirptl zi maritimus. 28 . Juli . Neuenburg, Nordufer dee Doberan
’

er

See., Belauf Deborau, B el. Mittelwald, B ruch am Udschitz-See im Fronza
’

erWalde, B lleea
wen, Gr.Wolfehrnch, Slidepitze desMontaneek—Seea, ll. F. Hammer, Hddemiihl, Gr. Plochot
echia

’

er Wald, Neuenburg. Am ND. Ufer dee Doberan
’
er Sees : B otrychium Mair icariae

Ophiog lossum vul gatum Z
‘
; am Nordufer denselben: Droeera. anglica Cyperus

flav eecens Cmtunou lus minimus Z*
,
Juncus capitatus Z

“

; Belauf Doberan‚ zw.

lagen 6 und IO : L ywpodium compianatum; Belauf Nittelwald: G ypsophila fastig iata ;
auf dem Bruch am Udschitz-Su : Carex dioica ; an einem Grabenhol Blisaawm: Cypems
fiav escens; Potentilla supina ; auf dem Sphagn0tum am B ildende des Montussekße%:
(latex limosa, Droeera ang lica ; im Gr. Plochotechln

’

er Walde zw. Hddomiihl und dar

Försterei: S ilene tatarica Z’
, Erigeron acer b) droebaclu

'

enais
,
Oxytropis pilosu (auf

zwei Ste llen Z ‘
und del l. von der Förctm l : D igital is ambigua, Lycopodium com

planaimn. 29. Juli. Anbü tender Regen. 80. Jul i. Neuenburg, Spflnflt, S lida
sentim der phy a.—ökon. G eoel h olmh . Jshrg . u vm 8



58

des Dob ereu
’
er Seen, B ei. h oheren, S awadda, Sawaddar 8ee, Kl . Warlnb ien‚ l i] .

Plochotsuhin, G r. Ploclmtschin
’
er Wal d, l euten b is B unl mu

’
er l l üh l0, B nnh u

’
er

Wald, Warlnbien, Sprindt, Neuenb urg . Auf feuchtem Sende am B ande der B il

lowsheid
’

er Forst bei Sprlndt: Centuncnlufl minimus
, Peplis Portale, Avene oaryc»

pby llee, Radiola l inoiéies ; im B elant Doberan zw. Sprlndt und dem S ee : Peucednnum

Cervaria. Zi ; um S üdnl
'

er des Dob ernn
’
er Sees: R ediola linoides, Avene caryophy llee,

anglica, S cheuehzerin pal ustris, Carex limesn ; im B elauf Doberan: T hul idmm minus,
G oody ern repens Erigeron acer b) droebechiansie, G ypeophila. fastig iata ; östl ich
v on Snwadda in einer j ungen S chonung : S emperv ivum soboliferum ; um Suwaddv

See : S enecio viscosus, S uisola K ali , Scirpus compresses; im Sawedda
—See : Potemoge

ton pectinuta ; an einem G raben b ei Kl . Plocb otnchin: Carex vesicaria ZS ; auf einem

Ackermnde zw. Kl . Plochohecb iu und dem Walde : Vd erianellu deutete, T rifol ium

fregifemm Z
‘
,
S eturia g laucn ; um R unde des Plochotschin

’

er Waldes: Al chemil la

m eneis V *" Z°; auf einem Torfstich im Pl . Walde: Carduus nutans V’ Z'; in der

Nähe der Montnu : Phegopteris n opteris, Hedera Hel ix ; in der Hagen
’
er Forst

an einem B uche, der zur Montau fliesst: A grimonia odorata , Cimidfi ge foe»

tidn Z“
; an der Montan: Daphne Mezereum‚

Phegopteris Dryopteris, Rihee alpi

nnm; im B ankau
’
er Walde am Wege nach Warlub ien: B otrychium rutaceum

S ilene tata rica Z“

,
Juncus equarroeus ; zw. Warlubien und Sprindt: Antl1y llis Yule e

rerie. 8 1 . Jul i. Neuenb urg, Kunschitz, Konten, Weichseldamm b is Treu] , Damm

zw. Treu] und der l euten, Montuu abwärts b is zur B rücke. Zw. Konechitz und

der ]lontuu—B rücke : Cuscuta lupnl iformis auf Salix emygdelinu und. viminalis, Achillea
cartilagin ea‚

Polygonum dumetorum, G el eopeis versicolor ; an der l ontan b is znm

Weichseldamln: L immeiia. aquatica , Potentilla. supinu, Cueouta lupuliformis, Leersia.

ory zoiciee, Chenopodium polyupermum, Acorus Calamus ; in der ”unten : Elodea cann

donsie; in der K bmpe : Euphorbin lucida Z
“
, Thalic flav um,

Potentil la snpine,

Petasites effieimal is, S enec io earaeenicus ; am Weichseldnmm : R eseda L uleola, E risy

mum liierec iii
'

olium
,
Conium mamflatum

,
Campanula sibirica. Z ‘

, Euphorbia. lucida ;
am Montaudamm: S ilene tatnrion‚ Dipsacus silvester ; auf einem Acker an der Ilon

tan unweitder letzten S chleuse: Lolium temulentum, S ilene noctifloru, L inaxinminor.
1 . August. Neuenb urg, K ozieleiz

’
erWal d, Wessel , F iedl itz, l ilnsterwnlde, Münster

wald
’
er Forst b ei Wessel . An den bewal deten Abhäng en amWege v on Neuenb urg

nach Münstem nlde, went] . v on Kozlelec : Phleum B oehmeri‚ S edum bolonimee . F ra

garia eol lina; im Koziele0
’
er Walde b is zur F örstn ei : ImpatiemsN oli tangere ; im

Walde zw. der Försterei und G r. Wessel : T halictrum minus
,
T halic aquileg i

folinm,
Digitul ie ambigua, Spiraea. F ilipendnla, S erratula tinctoria‚

Carlina v ulgnris,

L aserpitimu pmtenicum ,
Lathyrus pisif

'

ormis Z”" 3
, PruneHa grandiflora, Drwoeephalum,

R uyschienn Z
‘
, Trifolium ruh<ms Z ‘

,
Microstylismonophy ilos Z

”
,
E pipw: tis mb iginosa,

Daphne Mezereum, Cimicif
'

nga foetida lB lütter), Lathyrus niger, Pencedanum Cerv uria ;
ln Kl. Wessel : G eranium moile ; zw. Kl . Wessel und F iedlitz: Pixeln unitlora, Sani

«min eur0peea , A conitum v ariegehun (B lätter) , G yp90phih foetigiatn, Pulmonaria

anguflifol ia, Dianthne deltoidee ; zw. F i0d1itz und l l änsterwulde: Aquileg ie Vulgaris

am B ande der Münsterwald’
er Forst : Oxalis str ieba ; in der K ünsterwald

’
er Forst
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auf einem anderen b ei Eib enhorst : Cameiiua deutete ; im Cisb unch : S teiiaria name
rum, Crepis paindosa, Milium efl‘

usum, T axus hsccata, Pheg0pteris Dryopteris, Circuaa
alpine , Euonymus verrucosus

, Asperula odere£a ; auf “ lesen zw. Cisb useh und dem

E b ensee : Epipactis palustris, Polygala oomoea, Saxi fmga Hirculus, A lw inrolophus

minor, B einla humilia, Carex vesicaria, S ucedah. pratensis; auf einem Acker unweit des
H utta

’
er K irchhofes : Alohemilin ar

_
v eusis, Alsine viscosa, S etaria glauca ; am K irch

hof v on Holta : S empervivum soboliferum, Setothamnus scoparius ; b ei E ichnald :

Choud1i ila iuucea ; Hypericum humifusum. 6. August. Lnianno, B ahndamm b is

Mukrz—Piless, Wiesen am Mukrz-Fl iess im B eiauf B ehhof an der B ahn, Czarnoww

S ee, ill ukrz, He lma-See, Cisb uscb , Wiesen südl. v om Cisb uscb ; Hatte, Andreasthal ,

collina
, Radiole. iinoides, Arnoseris pnsiila, Avenam ephy ilee , Hypericum i mmifusum,

Juncus squm osus, G ypsophila fastigiata, Ervum himutum
,
Cariine acaul is ; auf den

Wiesen am Mnkrz-F l less : Sanguisorba ofi einalis, Veronica scuteilata b) permtdaria,
Potenbilla digitato

-flabellata
, Salix aurita repeus, Epipactis pal ustri9 ; im B elauf

R ehhof in der Nähe des Mukrr l’ l iens: O roi1is mecuiata , Hyperietm quadrang uium,

Al ectorolopbus minor, Epipactis palustris, Drecoeephalum thymiflorun1, Hypericum
humifusum

, Potentil ia procumbens ; auf Wiesen zw. I nka -F liesfi und Czarnow0-See :

Corax dioica, S en atuia tinctoria ; am Gu mowo—See: S cheuchzeria palustris im B ei .

L indenbnsch zw. Czarnowo—S ee und Mukrz: H edera Hel ix, Lycopodium S elago,

Quercus sessiliiiora ; in Huhn : Malva neg lecta ; um Huhn -See: Cyperus fuscus
,

Chenopodium rubrum; auf Aeckeru am Westufer des Huhn —See : Cameiina deutete ,
Lolium remotum

, Centuuoulus minimus, Ju mus oapitatus, Radiola linoides, Myosurus,
minimus, A1siue v isc0sa

, Alectorolophus minor; auf Wiesen westi. v om Cisb uscb :

B etulu lmmilis ; im Clsb nsch : Hedera. Helix, Meiioa uniflora Z ‘
,
B rachypodium sil v a

ticum ; auf B rilohen südl ich v om Clehuseh : L isten ov ale, Salix livida, G ymnadeuia,
concpca (2 S tandorte), Pedioular is S ceptrum Carolinum,

Potentilla call ina. 7. August.
K leiner See südl . v on L nianno, S ee südl . v om B ahnhof, Andmoetbal, G ehölz

westl . v on Wentfln. Darauf Regen. Am Seechen südl. v on Lnl anno: Potenfille.

norvegica , Lycopodium innndatnm Z“
,
Drosera anglioa, Droscra intermedia, Scirpus

setaceus Z', Junous T enagoia Z
H

,
Veronica souteilatn b) parmularia, Centunculus

minimus, R byncho
spora al lm. Z”

; am See südl . v om B ahnhof: H ymircooty le m igeris,
Potentilia norveg ica, G napheliiim lnteo—album

,
Juncus T enageia, Juncus capitatus,

Veronica sentellata b) parmularia ; auf dem Spb aguetum des S ees: Lycopodium imm
datum

, Drosara obovata Z’
. R hyn0hos;aora al ba, Ledum pel ustzre ; anf Aeckern zw.

dem See und Audrenetb al : Ceutuuoulus minimus, Hypericum humifusum, Amoseris
,

pusilla, Hierwium Auricula, Hypochoeris giabra, Juncus capitatus, Medicago lupuiina
a) genuina, Polym emum m ense unter Ornithopus sativ us, Al sine v iscoea; auf Aenl1ern
zw. Andrea13tb al und Wentfln: Alsine viscosa, Juncus oapitatus, Sete ria giauca,
Alohemilla. aw ensis ; auf einem kl einen B ruch : S cheuchzefia palust.ris ; R hynchospora.
d ie ; an demselben: Hy dmcoty le vulgaris; am Wege vom B ruch nach dem G ehölz:

A v eua cary 0phy iiea ; auf den B rüchen am G ehölz: Lycopodium inundatum, Vucci
nium ulig inosum, Carex vesicaria ; im G ehölz: Lathyrus sil v estc r, Salix Caprea, Car
liua acaulis; Droem ung l ica auf einem kl einen B ruch zw. dem G ehölz undWentfln.

8 . August. L nlauno, Sternb ech, B iscbketiiess b is B ischke, Marlenfel de, See



nord] . von L ulunno. In Lnianno: Malve. rotundifolia und Main negiecta ; auf

Aecl1ern zw. L nienno und Sternb eeh : Potantilla eoilina, Ceutancuinsminimus, S cir

pue setaceus Z‘
, Juncus capitatus Z

”
; bei Sim ubaeh : Viscum alb um auf Populus

moniiiib ra, S inapis alba (verwildert), S inapis ar v ensis (einziger S tandort), Amarantus
refloflexus; im G ntsgnrien: Diauthue deltoides

,
Amarantus B ütum, O xalis etri<:ta ;

an einem T ümp d zw. Sternbaeh und B ischke: Cere1: v eeieeria, Hype1i cum humifu

sum; um B ischkeé
‘

l iess: Epilobium tosa 1m,
Carex fiav e

,
S elinum Carvifolia

,
Leersia.

mumlis, E umex equntious; nm Abhange um Fliess: Elymus arenariue auf zwei
S tellen 21 4 und Z ‘

; 11 11 einem G rab en zw. B ischke und Merieufelde: Carliua. v u]

gnris m hoch, (v ieiköpfig , 1 Exemplar mit. 12Köpfen), Hieracium Auricula,
Hierm ium laevigatum,Potentille norvegica Z

" 9
, Potentilla procumbens ; am l ad en

feid
’
er See : Cenex v ee icarie

,
Potentill e. mixte‚ Potentille eollina ; in Marienfeide

Chenopodium polyspermum, S isymb rium ofiiaiunle (verum ! im G ebiete sehr selten) ;
zw. l nrienfelde nnd Luianno: Onopordon Acanthium‚ A v eun. eeryophy llee, E rythmea.

pnicheiln, Cariinn acaulis
,
Thesium ebracte atum, S corzonera humilis, Alectoroiophus

minor, Juueus squernosus, Ceutuncuius minimus, Alsine v iecoea ; am See nördl . v on

Eninnno: H i0m ium Auriculn, Limosella aquatica, Cyperus fusons, S c irpus Iacustris,
S cirpus T abernzwmont5 ui‚ Potenfiiia supiun, G älium Mollugo b) ochroleucum. Auf

meinen F rübjehxsexknreionen fand ich b ei L askowilz in einem kleinen B irkengehöiz:
Ulex europaeus, B ambucue m emom ; nm S chwarzwasser zw. U. F. G rüneck und

0tterstd g : Crepispraemorsn, Polystichum spinulosum b) dilatatum, Triticum caninum;
im Cisbnsdn Lathraea Squameria, Tu ne boecata, Euonymus Verrucosus

,
Pheg opteris

Dryopteris; im F 0rflrev iu L indenb umb , B el . G rflnhof: Sanicula europm , S ilene

infracta ; im Sommer im B el . R ebhol
'

zPixeln media; in der Charlottenthal
’
er Fon t

b ei B rmnin : G ymnadenia. conopen, S ehr interessant waren die Exkursionen
,
die

ich im S pätsommer unternahm. Auf diesen fand ich am 12. August. Am B ischke

Fl ießS : B ohne uemorosus ; im Fl iese : Potamogeton peoünaia ; in der S in nbach
’
er

cum, Alsine v isooee . August. Am B ahndamm bei F al keuhorst: R udbeckia
hid e ; nn1 fliese zw. F fikenhon t u. Dritschmiu : Mimulus luteue, Trifolium frag i

ferum ; tnf Aeclxern bei Dritscl1miu : Poiy cnemum m euee , Avena etngosa ; in

Dfltschmin: S tachys annu11, Verbeue officinalis, Puiioarie vulgaris, Chenopodium urbi
cum,

E lecholzia Patriui ; auf dem Torfstich u esti . v on Falkenhorst: Hie racium pra
tenee Piloselle . 28 . August. B ei l lu ientbai : L ympodium inundatum ; auf

einer Wiese bei Stmzlauz Polygonum B istorta (aus der Aebm kommen Viele ziem

lich lauggesfieltß. kleinere Aehren). 26. August. Am Eb ensee : Cirsium emule,
R ubus nemorosas ; im E b 0n8ee : Potamogeton curvifol ia, Potamogeton peofinata, P.

pe _
rfoliata. B londiminer See : L ympodium inuudetum‚ B ubus nemerosus

, Cariina v u]

geris ; auf den Sumpfwiesen westlich v om Ebensee: G entiana Cruoiate. (leider waren
die Wiesen kurz vorher g emäht); auf Aeckern um E b ensee : Centuncul us minimus.

29. August. Am See südl . v on Lnianno an der B ahn: Cyp rus flav esccus (auf zwei
S tell en) ; am S ee m l der Nordseite der B e im : Cyperus fusons. 30. August. Am

B ach zw. Nenlu ns und B ischke
’
rWiese : L yoopodium Belege, Epilobium tetmgouum ;

auf der B iseb li e
’
r Wiese: Saxifmga Hixoulus, L eereie. oryzoides, Hierac ium pmtem e ;
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Abhilnge um Prnßki -Fl iess zw. B ischke
’
r Wiese und Wlerseh : Phegopteris polype

dioides ‚ Cystopteris frag ilis, Viola mimb ilis, A ctaea spicats‚
Cimicifuga foetida, Poly

podium vulgare‚ Epilobium roseum; um H ummer—F liess zw. Hammer und L ischin

L ymp0dium inuudatum,
R ubus uemomsus ; auf Aeckern b ei L isehin : Linerie arvensis.

3 1. August. Auf dem grossen B ruch zw. L nlanno und S chirosiaw: S al ix myrtil
loidee‚

S al . myrt. repeus, Uü 1
'

culsrin minor
,
Uhi cuiariu intermed is

,
S eheuchzerin

palustris, R hynchoepors. alba
, Carex iimoss, Potamogeton graminea neb st f. hetero

pl1y lln (beide b lüheud) ; am S lidrande des B ruches: Potenh
'

ila procumbens ; auf einem
Acker nördl . v om B ruch : S enec io v isoosus ; in S ehlroslmr : Mam b imn v ulgere, Pulio

caria vulgaris, S tachys m ensis
, N epete. G alerie ; in Falkenhorst : Mm b ium v uigare.

2. S eptember . B ei E icbdorf : B otry chium Matfioariae . 8. S eptember . In

Wentlin: Chenopodium urbicum
,
Pulimria m lgeris; auf einemB ruch zw. L nianno

und Wentlln : S cheuchzerin palustris, Cam limosa, Trifolium fragifb rum. 5 . S ep
tember. Mehrere kleine B rüche am Wege nach S chlroslaw: S aiix myrtilloides

,

L ywpodium inuudatum,
S cheuchzeria pelust1i s, G naphalium luteo-album

,
Potentilla

norv eg ioa., Cyperus fusons, Carex filiformis, Juncus T ensgeia, Rhyuchosp0ra slim;
auf einer Sumpfwiese nordösfl. v on Marlenfelde : S axifrage Hirculus

,
Epipactis

pulustris; aneinem Tümpel unweit S chiroslaw: Potentille prooumb ens, G nephalium
luteomlbum. 9. S eptember. B rüche zw. Dritsehmln und F ulkenhorst, südl . v on

der B ahn : Potentilla norvegica, Potentilla. procumbens, Juncus T enege is, Juncus

supinus, G uspb el . luteo
-album. 10. S eptember. Am S ee südösfl. v on Lnianno:

Cyperus flav escens ; auf Wiesen zw. Abbau Lnlanno und Wenttiu : Hi erecium Auri

mis, Cirsium acauie nebst f. cauiescens, E ry thmeu p11leb elia‚ Trifolium fiag ii
'

erum ;
auf Aeckern b ei Abbau Wentfln : L innria minor, S ileue noctiiiora. 1 1 . S eptember.

An einem feuchten Platze am Wege v. Lnianno nach Wentflu : Veronica scutelletn

b) permul&ris ; zwei T limpel bei Ab bau Wentfln: Hydrocotyle vulgar is, Juncus capi

tetus, Centunculus minimus, an beiden: Cyperus flav escsns; amNordrnnde des B erges
zur. S iewken und Jesiorken: Cirsium ecaule nebst b) cm iescens, G eutians Amerelle ;
Wiese b ei H intersee : G eutians Amarella, Cimium saaule (1 E xemplar caniemens) ;
auf Aeckern zw. H intersee und Andreasthal : Ceutunculus minimus ; auf B eiden

Ly copodium inundatum, Hydrocotyle vulgaris, B otrychium Matr icsrise .

Nachträglich die Mittheilung , dass ich am 7. Juli 1885 bei B ahnhof L uisuno
L epid i um mW anthwm Ledeb. v ar. apetal um, offenbar durch den Eisenbahnverkehr

aus Russland einga chleppt, fand..

E s wird eine ständige Pause filrs Frühstück um 12%Uhr gemacht.
Nach Wiedereröffnung der S itzung tht der Vorsitzende den B ericht über

die K asse mit
,
wel che die Herren Professor Dr. L eu tz und Apotheker Miel entz

K ön ig sb erg ,
den 3 . October 1885.

„In der dreiundzwauzigsten Versammlung des preuseisclwu botanischen Ver
eins zu Memsd am 7. October 1884 wurden zu Prü fern der Kasse des botanischen
Vereins erwähl t Apothekeub esitzer Miel eu tz und Prof. S pirg stis. In Vertretung
des letzteren hatte Prof. Dr. L entz die G üte das Amt zu üb ernehmen. G ed1mb te

besitzer S ohnessl e r ein und fanden bei der Re vision folgendes Resultat v or
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mühl . 80. 8 . 86 . Llnnaea bonalls L. Der alte S tandort hinter K athrinchenkrug
an der Chaussee. B lähend. 5. 7. 85. Lywpodium complanalum L. G r. B ursch

S ee . 80. 8. 85 . Pulsatilla patme Mill . 19. 4. 85 . S tadtwald bei B umhmühl .

P. m ails Mill . Wie vorige . Asclepias Vln0floxioum L. Zweite Insel im hlüsken
dorf

’
er S ee . 20. e. 85. Veronica lougifolia L. Zweite Insel im Müskendori ’

er See.

20. 6. 85. Veronica latifolla L. Erste Insel im Müskendorf ’
er S ee. 20. 6. 85 .

Comes alba L. Zweite Insel im Muskendorf’er S ee. 20. 6. 85 . Salix pentandra L.

Zweite Insel im Müskendod" er S ee. 20. 6. 85 . Salix daplmoldes Vil l. Wie vorige.

Arahis htmuia S ep. Zweite Insel im Müslzendorf ’
er S ee . 20. 6. 85 . Himncium

praemorsum L . Erste Insel im Müskendorf'er S ee . 20. 6. 85 . Dianthue superlms
L . Abruu und Walkmühl . 25 7. 85 . B lantlma delicidos L. Ahreu-S chlagenthin.

25 . 7. 85 . Centanrea austrizwa wma. Abrau. 25. 7. 85 . Gymnadenla compoa
R . B r. Ab rau. 25 . 7. 85 . Epipactis p8 lll8i l

'lt Greiz. Abrau. 25. 7. 85 . Su i

fraga Hirculus L. Abrau. 25. 7. 85 . Astragalns Cloer L. Abmu. 25. 7. 85.

Hypericumquadrangulum L . Abrau. 25 . 7. 85 . Betonica officinalis L . mit zwei

B luthenuhren. Abreu. 7. 85 . Cnrdamine mm L. violett in Menge in einem

G raben unwe it des S chützenhauses. 22. 5 . 85. lris germanlca L. v iertheilig .

19. 6. 84. In meinem G arten. Cluorarla hybrlda W. T opfpflanze. B luthe dureh

wachsen. 31 . 3. 85 . F inn malus L. aus me iner B aumschule mit fiedertheflig en
B lättern

,
manlbeerühnlich. Sommer 1885 .

Professor Pretoriu s legt v on H errn G ymnasiellehrer Z iel insk i — Konitz
blühende Lobel ia Dortmanna L . aus dem Kl . B ersch-S ee

‚
K r. S chl ochsu, 21 . 7 85

,
v or.

H err Kantor G rabow sk i -Marienburg v ertheil ie A chill ea oartilag inmn und

Amarantus retroflexns und zeigt ein bei Merisnbu1 ‘

g gefundenes Exemplar v on Ven

bascum B lattaria v or.

H err Lehrer Pe il « S ackran v ertheflt folgende im K reise G raudenz gesammelte

Pflanzen : I. Aus der .Imnmi’er Font: Asperula odorats. B ltr. v. unten nach ob en zu

5
,
6
,
8 b is 10 in Wirteln. Myricphyflum v ertieil latum. S te llarin ul ig inosa. Carex

montana. O . digitate . C. canescens. Polypodium v ul.gm
*
e. Sperguh Morisonii. Viola

Dryopteris. Impatiens Nol i taugere mit cleist0gamen B lüthen. Circaen alpina. Mi

limn efl
‘

usum. F ostuca heterophylla Haenke. Euphrasia officinalis c .) nemorosa Mit
blauen B lüthen. II. Zwischen 0110 und Milt Slupp: Myosotis silv atica. Viola sil

Vestris. I II . An der 08“ bei Mühle S lupp: Mercurialis perennis. Saxifraga grenu
late . Corydnlis cavu. Adam Momhate llina. Mit Pueeinia. Adosse DC. auf den

B lättern. IV. B ei Klodtken: Euphorbin Cyparissius. Corydalis intem sdin.

V. In und bei Festung 6raudenz: Linaria Cymbalaria. Asplenium Ruta muraria.

Ceternch oßcinatum. Picris hierw ioides. Selv ia v ertieillate. VI. B ei Pm ken, in

der Weichselkämpe : Hierochloe odoratn. VI I. Im BurnBelchan
’

er Walde : Paris

qmdrif
'

olius. Mit 3 b is 6 B lättern. Primä a officinalis. Mit 2, 8, 15, 16, 18, 19 bis
25 B lüthen. Lathyrus v ertms B ernh. Mit 1 b is 2 B lüthen. Erigeron acer. Ueber
70 cm lung . VIII . Im Dorfe Sackrau. Auf Aeckern und an Wegen. Veronica

pension. Chaiturus Mam b iastrum. B er’
oarsce stricta, mit B lüthen und Früchten.

Verbena officinelis. Ebenso. Ch enopodiurn urbicum . IX. Auf den B inoabergeu,
zwischen Sackmu undWalz. My crosty lis mophy llos. G ymnadmis eonopea. Oxytropis



85

pilose. Orobanche G alii. Darunter auch sehr michb lüthige Pflanzen, mit mehr als

Probst PreuechofßTolkemit v ertheilt und bespricht folgende Pflanzen
aus der Umgebung v on T olkemit, Kreises Elbing : „Pleurmpmnun nud rlaoum, in

einem B ach. se ehye annnn
, Pfeiferherge bei T olkemit. Su ifreua mdaetyntee,

Klem hor am Wege nach der alten B urg . Gullmn nrletatum‚
hl ufig in G ebüschen.

Vicia cassubioa, m l buschigen H ügeln zahlreich. Rehile maritime und Diplo

einem Bw ho. Hole-hmm umla llntnm
,
auf Aec lrern. Cireeen lutetiann, Kndinen

lau in Wi lden ,
reichlich. Straflüopledc gemeelce‚ längs des Mühl enhechs, b l utig .

aterilin, B uchwalcle K r. Pr. Holland, an der K anal—B öschung. Fontinalia entipy
retice

,
die Form an: stehenden und. die aus fluthendem Weeeer, errtere Hal bstadt,

tümpel hei B ehhof, K r. S tuhm. Bmum „per, Waldrand bei Re v ier B achelshof,
Kr. S tuhm. 16. 7. 84. Den eibe zeigte noch zwei Miseb ildungen v or : G lycerin.
spectabilis, an deren B ispe find: alle Aehrchen

_
zu B letteohöeelingen ausgem hsen

sind ; und einen fneciirten B lüthenetengel v on H eeperis matronalis.

“

Hierauf v ertheilte Dr. A b romeit seine im Kre ise Neustadt 1888 gesammelten
Pflanzen, die auf der Fahrt zwischen K önigsberg und Marien B ehufii B esuch der

Versammlung des preuec. botan. Vereins verloren, v on Dr. L ang e späte r in den E i n
den eines E isenhahnbenmten in Danzig durch a nll entdeckt, durch Apotheker
Dr. v on der L ippe-Danzig dem E henhahnbu mten abgeh ufi. und dom Vorsitzenden

des Vereins zur Verfügung gestellt waren . N l here Angab en über diese Pflanzen sind

on neuen

S tandorten mm der Umgebung v on G umbinnen werden v on Dr. A b romeit v ertheilt:

Equloetum vnrlegflum S chl eich (neu für O stpmneeen), Agrimonia piloen, Aßperule

Dr. A b rorneit v ertheilt ferner im N amen des ebweeenden Dr. B othlre

Eumex ucranicus und Salix daphnoidee repena.

Cand. R ichard S chul tz: Brou k
'
er Foldmark: Ou l ia strich , Myosotis hispida,

Agrimonia odorata, Melampyrum arvense
,
Euphorbia E suln, Utriculnris. vulgaris, Heli

chry eum arenarium
,
G agea m ensis, Cynoglossum oflicinale (selten), Anthyllis Vulne

reria (oingeechleppt), Spirm eal icifolia , R anunculus m ensis
,
Centauree S cahiosa,

ginn , Thalictrum fla vmn
'

, Sparganium simpla . Sal v inin natnns (in der Vorflnth zw .

Neunhuben und Ladekopp.) All ! Wdcbeoldamm bei Schn eeberg, Kr. flu lenburg:
Saponaria officinnlia (gefüllt), Eryngium planum. Wald bei Faule—Lnlo beiPn ewark‚

9
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Kr. Danzig : Aspidium spinulosum,
Polypodium Dryopteris, Hydrocotyl e uulgaris, G oo

Professor Caspary berichtet dann über se ine eigenen Exkursionen. Den

21. Mai 1885 untersuchte der Vorsitzende don Karpionki und. Wooksee beiWahlendorf

v on B ukowin aus um die F rühjahrszustände v on Isoetes lac . u. echinospora kennen zu ler

nen. Vom 28 .Mai bis 80. Mai erforschte er die G egend westlich, nord und südwestlich
v on B arlomin, Kre is Neustadt, wo er der G astfreund des H errn v on Zel ewski

B u lcmin sich erfreute. Abgesehen v on Pflanzen dieser G egend, die schon v on

A b romeit, Lang e und L emcke dast gefunden waren, sind zu erwähnen : Viscum
album auf einer Salix nlba im G arten v on B u lemia , Polynome |Ilßpifllll auf einer

schin
,
Corydalis intormedia im Thal der G ossentin

,
nördlich v on Smasin und der L abs

zwischen N iederlowitz und Paraschin
, auch im Park v on B arlomin ; Bolrychlumremo

unn Aachen . Wegseite nördlich v on L ohn, und in Menge auf einem E ngel im Wiesen

thal Südost v on Wischet2 in ; Melampyrum 8llVl il0ll lll Thal der G ossentin, Feldmark
B arlomin, unter G ebüsch v on Carpinus B etulus ; Lycopodium S elago, Wald v on Schloss

Pisten S truthiopteris germanica ; beg innt im südlichsten Punkt des G ebiets v on B an

lomin im T hal der G omentin und geht b is B u lomin
’
er Mühle ; stellenweise in grösste:

Fülle. Der Vorsitzende erstattet dann

B ericht über die Untersuchung v ieler Seen der Kreise B erent,
Konitz und K artons 1885 ausgeführt.

Den 19. Juli fuhr ich über Pr. S targard, wo ich mit Herrn S ievert und

S teinbrück die Vorbereitung der heutigen Versammlung besprach nach Hochstübhu,
wo ich b ei Herrn Apotheker S ettms ch er

“Aufnahme fand. Auf dem B ahnhof in

Pr. S targardt: Salv ia v erticillsts‚ die eine immer grössere Verbreitung mittelst der
E isenbahnen in unsern G egenden erlangt 20. Juli. Tampel an der Chaussee

H ochstflb leu—S truga b ei S te in 29 und Frauensee zu G ore gehörig : l yriophyllum
allernlll., S chnapsec (H ormalks) zwischen dem S ee Wichel und Frauensee : Scirpus

s ern. ; Wichol : Sc irp. Tabern. 20. Juli. See Viel le bei G era : G lycerin name

mlis und plicata, Westuf
'

er; Czisien
-Sw ,

Teich v on Dobrik, See Czerwonnek.

22. Jul i. T hesium eb ractcatum Chaussee B ereut-Hochstüblsu zwischen S tein

und See Prezedgorsz (G astsee) bei G em : Callitriche autumnalls, I yrl0phyllum

alterniflor.‚ A timm 91010 118 2‘ V', Östlichste r Fundort dieser Pflanze, soweit bisher

bekannt; F ersensee, Südwest. v on der K irche in Pogutken: My_ri0phy lL v erfic. ; S ee

S tsfke und S tatuoh. 23. 7. Westlichste r Tümpel bei Kl . Pallub in ; Tümpel dicht
am Wege zw. Neuhof und G ore . Die 8 T orfsesn im B elauf Weissbruch : Melonken

S ee, R under S ee, Lang er S ee . S ee v on Decks : Literella lacuslris‚ Isoetes lacuatrle

vulgaris und leiospora elafior subpatula und patuln N acht in Decks bei Herrn

E ng ler. 24. 7. 83. See Lonke : Hyfloph. all em , S trehsau
’
er S ee : Nuphar pmnilum,

“unter luteum pumilum, Poismouoton eriepa pmelonga wenig , v or Jahren darin

häufiger ; See G eb r0w0 be i G lsdau. 25 . 7. Der Lang e S ee bei Kleschkau : Nitella

epson, ll yrlophyll. altemlfl., Potamogeton crlspa praelonga; v ergebene nach der im

S ee 1884 v on Dr. Lang e entdeckten Isoet. Inc. gesucht, fortgesetzt durch sehr hefti
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G r. B el-tel. See N irihno, östl. v 0n G r. B sttc l : Cham fmgiliß. Utricularia minor. S ee

Km schnik 1 1. 8 . S ei bei 0bed örsterei Okonin : Chats. cerat0phylla und fragilis.

12. Aug . Uebersiedelung nach der kön. Försterei G ribno zu Herrn F orstauf

scher B acher. G ribno-S ae : Cham frag ilis, Chan contraria und Ch. foetida fr. long i

hmctesta. Wirfusssee : Chan contraria. S ee südlich v on der kön. Försterei
Holzart: Cham frag ilis, Potsmogotou wi lls. S ee südwestl. v om vorigen . Ohm later

gen : Obere htermedia, Ch. frag .
, Potentilla proomnb ens S ibth. am Ufer . 4 T ümpel

bei letzterem S ee . See Westnordnord v om vorigen: Cham foetida fr . longibracteata

macroteles, Ch. fragilis, Oryza clandestlna. 14. 8 . S ee südlich v omWege zwischen

G ribno und G r B ertol t Chan foetlda fr. longibracteata, Ch. frag il is. 4 kleine S een
fast südl ich v om vorig en ; 8 davon mit Cham fing . Der Weisssee südwestlich v on

den vorigen. Kl einer S ee im Walde nördl ich v om Wege zw. G r. B artel und G ribno:
Cham fragilis. 15. 8 . Der Mocease Westnordnord v on G ribno: Ul rlcularle Infer
M ia in grösster Menge Z

3 V'
, Utr. vulgaris Z

‘ V ‘
, Utt . minor Z' V', Cham fragilis

7 grössere oder kle inere T orM mpel südöstlich v om Dranezt-S ee ; in ihnen zum Theil
Cham fing . Der F erdinandsbruch südwestlich v on G ribno: Cham fingilis,
Potamogeton rutlla. S ee Smolske

,
östlich v on B ank . Chan fing , Potsmo. mtfls,

Cuüunonlus mlnlmm,
B adiola. Mil leg . 4 Tild M ich v on B ank ; im südösflichsten:

Cham feetids long ib racteata, Potarnogeton pusilla ternuissilna. Teich der Mühl e B onlr.
18 . Aug . Uebersicdelnng nach B orsk. Auf Aschern östlich v on B orslr viel

v om Ausfluss des Schm bci B ars]: b is Zahroddi am G olluhn v on 5 Uhr

fr üh an um mögl ichst wenig Wind und Wellen auf dem riesigen See zu haben
untersucht: Cham ceraiophylln, Ch. fragilis, Oli. contrarla in der nördlict B ucht

nördlich v on Lippe ; Hoden m ad. im Wdzidze und G ol luhn
, Poinnooflon luca!“

praelonga. T crfloch zw. Zabrodden und L ippe, anderes nördlich v on R ihalren der

S ee K uknhko nordöstl . v on B i baken. Poly cnemnm m ense zw. R ihalrsn und B orsk.

b is nach Wil dau (Prozitenia) : Chan luhaia (wenig und schlecht), Ch. stelllgers (des

gleichen), Ch. cerat0phy lla, Ch. fragilis ; die 8 südlichen Inseln des Wdzidze. S ee

Pomarczyn in Weitsee. S ee G rzybor, westlich v on CW : Chan inisrmedia, Dh. con
irarla, Ch. ceratophyfla, Ch. fragilis auch fr . H edwigii. S ee v on Czysts: Chan

aspera, Ch. contraria, Ch. ceratcphylla. 21 . 8 . S ee K raywe nördlich v on Czyste .

S ee L onzek östl ich v om vorigen. S ee G ouinko, nördlich v onWildau : Chan fragil is.

Auf den Wiesen nördl ich davon 88Xifl 'üßl Himulus. S ee Joninko nördlich v om vorigen.

22. Aug . Uelmrsiedelung nach De immianen am See v on Dzimmienen :

Hydroaote vulg . 2 T orfiümpel südwestl . v om vorigen S eo. S ee Abab ino östlich

v on dem v on Zajcnskowo: Cham ceratophy lla und frag ilis. S ee Trzeb ionko, östlich

phylla und frag ; östlicher Radolino: Chara fragilis. 25. 8 . See v on S lonnen : Cham
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frag . Tof fees v on Mcchowo: Elodea u nd . Z ‘ V‘ Se it wenig Jahren in dem S ee .

Unbekannt, wie sie dahin gekommen ist.
'

26 . Aug . Uebersiedelung v on Dzimmianen nach G r. Podlese zu Frau
Schnee auf G r . Podioss. 27. 8. S ee Ploczicz b ei B ottenberg : Chu n Intermedia,
Ch. om tophy lla und Ch. fingilis, Cladium Hudsons, nicht mehr so zahlreich als v or

12 Jahren. Tümpe l südwestlich v om Ploczicz. Der Czab ienkoWestnordnord v on

G r. Podless. S ee Czartofke S üdsüdost v on G r. K linsch.

28 . Aug . Uebersicdelung nach Putz zu Herrn R itta gntsbesitzer Pieper auf

Putz. 29. 8 . 2 Tümpel bei Putzhütte . See Policzewlro: Lohslla dort., t on lla lee.

See v on Dobrogosch : I yfiophyll. them., Limosella aquatica. Leider ist v on Isoetes
Inc . und Lobelia dort., welche beiden Pflanzen ich 1863 und 1864 in ausserordent

l icher Fülle in dem S ee fiand‚ gar nichts mehr vorhanden ; diese Pflanzen sind durch

wiederholte E rniedrigtmg desWasserspieg els vernichte t und jetzt ist dieser v or Jahren
so höchstinteresaante S ee , ein ausserordentlich pflanzenarmer Ssndsee. Von L itoralla‚

früher auch sehr zahlre ich in ihm, fand ich noch nicht Dutzend Exemplare auf

dem trocknen Ufer. Der grosse S chweinebudensee : t orella Inc., Lotella derb e ,

'yrlophyll. alleu
‘u., lsoöl es lacuotr. vulgaris elatior

,
long ifolia, patula , subfaloata, 14 b is

24%cm lang . Der kleine S chweinebudensee. Der G algensee : Uyrloph. altem. 3 1 . 8 .

See v on Wentfie. S ee B ebrowo. Der Amtssee bei B erm t. S ee Wrzedzunko zw.

K reis B erent und K artaus : Cham frag . Bee Dlug i be i Skorczewc : Hyrloohyll . allow.

l . S epthr. 2 Tümpel bei H eringshütte . Tild in R eolmilz . S ee v on B endomin :

Üyrioph. altem , lsoölos lac. vulg . elatior und longifolia, patula und subpatuln. N itella

sp. steril bedeckt fast den ganzen S eeboden. Agrimonia odcrata am Westufer.

T orfsee südlich v om vorigen : Nuphar luteum, Nuplmr pumlluln und "unter lutemn

pumlhun. T orfaaa südwestlich v om vorigen : Nuphar lul0um pumilum. Teich der

K una — Mühl e : Oryza clandesl lna. Teich der Mühle B endomin abgeflossen. 2. 9.

T orftümpel westlich v om vorigen : Rhynchospors. alba, Drosera longifolia, S cheuchzeria
pnl . Dorfsee in N eu - B arkeschin : I yrluph. allow. In Lubahn Libanotis mantana.

Sü dsee bei. N eukmg : Myrloph. ehem., Callltrlcho autmnnalls; Pontentills. norvegica
und G naphalium luteo-alhum am Ufer. T orfiaee bei G rauhof.

8. S eptbr. Uebersiedelnng nach Hoppendorf, Kreis Kartena. 4. 9. S ee

v on S ehlefkm . Tümpel südlich v on Egg ertshütte : Peplis Portale. Zw. E ggsrtshütte

und S tarkhütte: Bentlmm campu lrls. T orfsee v on K apellenhü tte . S ee v on Pollen

ozyn : l yrloph. altem , Eh l lae Hyü oplper.

5 . S epthr. Uebersiedelung nach Kelpin. G r. K elpin
’
ar S ee : L it0 rella h c.

'

Kl. K olpin
’
er S ee : L itor. lau. S iecymv 8ee, B osenssa. 6. 9. Phurospermum austr.,

Acoaltum v aflegal ., Mercurlslls nam e., T halictmm aquilegif. in einer Schlacht des

rechten R adauneufers östlich v on Kelpin. 7. 9. T orfsee Stuczino, nördlich v on

K elpin : G entisna camp ,
Utricularia minor . S ee 0hunowo: Litorella Inc., Hel ios

BM W. 800 v on H eimen: Callitrlcbe autnunmlis. Utorelis Inc., Nitelle w ills. See

v on Seeresen: Cl llltfldt0 autnmnulls, Cham frag . Toffees südlich v om B orowo-Kruge :
Elstloe Hydmplper. K arlilrau’

er S ee (B orowo-See) : Lohslla doc
-ln looötes lscuslrls,

meist leiospora, saltner vu lgaris, minor , depsuperata, elatior
, patch , mhpatula.

8 . 9. Zittno-See : Chara frag , Lobella darin., looölu Iso. vulgaris und leiospon minor,
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fragilis, Potamogeton crispa praelonga‚ t orella lac.

9. S eptbr. Uebersiedelung nach B ann zu Herrn K e ist. 10. 9. See v on

P. crisps, P. zoeterifolia, Ceratophyllum demersum und Char-a frag il is, die Moor mit
Kalk lieben und im moorigen Theil des S ees lebten : Lobellu darin., Litorella luc.,

Ehi in0 Hydrop‘pw, lsoötes Iawstrls vulgaris patula elatior auf festem
,
steinigem, san

digem B oden auf der S üdostseite. 6 T crflümpel und Seen bei S eefeld. In dem west«

v on S eefeld : Gentiana campestris. 1 1 . 9. Dorfsee v on. Smolsin. S eo T ucbl inek,
südöstlich v on Smolsin : t orolla Inc., Elatine llydroplpor, lsoöiu Inc. , w lgaris pstula

und subpatuls, zug leich mit Potam0geton pus. und graminea, Utricularia vulgaris und

andere S umpfwexserpflanzen. Im Verb indungsgreben zw. diesem See und dem

G lemboki, in dem 1884 Dr. Lang e Potamog . marina entdeckte
,
war aufg eräumt; und

nichts dav on zu finden.

12. 9. Ueb ersiedelung v on E xau nach S tang ea e. 14. 9. S ee

Lappin. Hier wieder Elatim Hydroplper, Litorells Inc., leoätes Iso. vulgaris patula
und elatior

, falcata mit S umpfwasserpfianzen wie Potamogeton natans
,
P. pus.

,
P.

crispa praelonga, P. crispa, P. obmsifolia, P. lucens
,
Cham fragil is, Callitricbe

auhmnalis, EINM canadensls, welche letztere ich öflers zusammen mit Iso€tes mit
der G abel in die Höhe brachte. S een v on Rheinfel d und Lichtenfelde. 15. 9.

N iederscmmerhau
’

er S ee bei N euhof: Cham fmgilis, Spur. G lamke-S oo: Obere cors

lophyfla, Ch . frag ilis. Der Kl . See bei G lasberg . 16. 9. Von S tangenwalde nach

S chiedlitz bei Danzig in Stangenwalde auf 8 M. Handgeld. E s wurde verabrede't,
dass der Jude in Pranst,

'

nachdem ich B oot, Wagen u. s. w. auf die Eisenbahn
daselbst gebracht hätte, das Pferd in Empfang nehmen und den R est des K aufgeldes

zahlen sollte. Der Jude war jedoch zur verabredeten Zeit nicht in Preust. Ich liess

das Pferd in einem Vorherbestimmten G asthof zurü ck, v on wo der Jude es sich den

nächsten T ag geholt hat. E r zahlte aber nicht, verweigerte auch Zahlung auf einen

erfuhr ich v on diesem, dass der Jude zahlnngsun&hig sei und nicht einmal die S taats

steuern v on ihm. einzutreiben seien. So hat der Jude das Pferd für 8 M. gehabt.
E s ist also Myriophy ll . altem. v on mir 1885 in 19 S een gefunden, darunter

in vielen neuen
,
Isoöt. im . in 10, darunter in 6 neuen, Caflitriche antum. in 7

, L ite

rella lac. in 8 , Lobel ia dort. in 5, Elatine Hydropiper in 8 , Potamogeton rutila in 5,
Potam. lucens praelonga in 1

, P. crispa. prae10nga in 8, Ranuncslus confer

VOMBO in 1 , B en. reptans in 2, Nuphar pumilum in 2
,
N uphar luteum pumilum

in 2, Cham ceratophy lla in 9, Ch. contraria in 8 , O h. foetida in 4, O h . intermedia

in 3, Ch. aspera in 2, Ch. fragilis in mehr als 80, Nitella gracil is, Nitella epaca,

Nitellu betracheeperma, Cham inhata
,
Ch . stel ligem, ferner Alisma natans, Naias maior,

Oryza clandsstina in je einem See v on mir gefunden .

Dr. A braham v ertheilf aus der Flora v on Elbing : Salvinia natans, Petasites

Es sei noch bemerkt, dass Herr S empri ch , Vorsteher der Präparandenanstslt
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G e d ä c h tn issr e d e

l . A. Worsaas
gehalten in der S itzung der physikalisch

-ökonomischen G esellschaft am 4. Mi r: 1886

Dr. Otto Tischler.

körperlichen und geistig en Frische. Der T od Won see
’
s
, wel cher Mitg lied der

physikalisch - ökonomischen G esellschafi. war, ist fiir die Wissenscha& ein unermess

licher Verlust, dessen G rösse um so klarer hervortritt, wenn ich es versuche
, an

dieser S telle die B edeutung des Mannes für die Entwicklung der Altenhumskunde
darzulegeu.

erst zum Range einer Wissenschaft erhoben, und um daher seine Thütigkeit voll zu
verstehen, müssen wir uns zuerst der v or ihm liegenden Periode zuwenden

,
sehen

Im 17. Jahrhundert entstanden die fil rstlichen K unst und Raritätenlrammmm
,

und wieder auch Alte rthümer und. Naturalien. Diese angeordneten Sammlungen

haben aber doch ihre hohe B edeutung , denn aus ihnen sind allmählich durch Ab

Hauptstädte Europa
’
s. Die älteste und v orzüg lichste war die 1616 gegründete

G ottorpische K unsflrammer, Welche 1751 nach Kopenhagen g elangte . A us der Mitte
desselben Jahrhunderts datirt die B egründung der B erliner, in der heidnische Alter.

thümer nur spärl ich Aufnahme fanden. Erst se it 1798 wurde hier durch Ankauf
Verschiedenes Privatsammlungen viel in dieser R ichtung geleistet, b is die nordischen

Al terthümer 1880 als eigene Sammlung abgezweigt wurden. Wenn im 18. Jahr
hundert anch mancherlei, natürlich recht unwissenschaftliche Nachgrabungen statto

gefunden hatten und mancherlei G egenstände in die Kunstkammern gelangten, so

war doeh nur in Meckl enburg -S chwerin etwas B edeutenderes geleistet worden. Die

früheren Funde wurden dann durch den G rosahermg Friedrich Franz 1804 in
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kunde Mecklenburg zunächst in Europa und nachher noch lange Ze it in Deutschland
den ersten Rang einnahm.

und eingelieferte Funde unter den Directoren v. O ertzen und S chroeter reichl ich

Vermehrt, b is 1886 Lisch di e Leitung übernahm und fiir sie eine neue Aera

Der skandinavische Norden war abgesehen v on einze lnen in der K 0pen

hagener Kunstkammer aufbewat Funden nicht in gleicher Weise vorgeschritten
wie Mecklenburg . Erst im 19. Jahrhundert begann sich hier ein lebhatteres Interesse
für die Vorzeit und die v aterländimhen Al terthümer zu regen. 1806 begründete

runden T hum zu Kopenhagen, welches am 1 . Februar 1807 eingeweiht wurde . Zuo

gle ich erfolgte die E insetzung der K öniglichen Commission fiir Aufbewahrung der

Alterthümer
‚
die b is 1847 bestand. Die K risgsereiguisse riefen eine S tockung hervor,

und erst 18 16 als Thomsen eintrat
,
der b is 1866 Direc tor des Museums bl ieb , nahm

die Sammlung den ungeheureu Aufschwung , der sie irur grosmrtig stcn E ur0pa
’
s

gemacht hat. Neben dem Museum entstand 1825 die Nordische Altsrthums-G ew llschaft,
hauptsächlich durch Rafn gegründet, welcher b is zu seinem Tode 1864 ihr beständiger
S ecretär blieb. Diese G esellschaft beschäftigte sich zunächst ausschliesslich mit der

dass sich seit Mitte der dreissiger Jahre ein immer erfreul icheres Zusammenwirken
entwickelte. Die Mitte der dreissiger Jahre ist überhaupt fiir die E utwickelung der

Nord
i

schen Alterthumskunde eine Epoche v on einmhneidcnder B edeutung .

E s hatten in den verschiedenste n G egenden Deutsohland
’

s verdiente Männer

pub licirt, so n. a. B usching , Dorow‚ Kruse, Denneil, besondersWilhelmi in S insheim,

dessen B erichte zu dem B esten g ehören, was in älterer Zeit geliefertworden ist, u. a.m.

E s galt aber nun das doch bereits recht stark angewachsene Material zu ordnen und

in ein System zu bringen.

Da tritt als ein Merkste in in der G eschichte der Altertbumskunde der

„L e itfaden zur nordischen A l ter thumskunde“
herausgegeben v on der König

l ichen G esellschaft für Nordische Al terthumskunde hervor
,
der 1886 in dänischer

,

1 887 in deutscher Sprache hm usknm
,
und dessen zweite A btheilnng „K urzgeßsste

Uebersicht ü ber Denkmäl er und Al ter—thumer aus der Vorzeit des Nordens“
T homson

verfasst hatte. T homsen stell t hier die E intheilung der Urzeit in des S tein B ronce

und Eisenzeitalte r auf, das berühmte D re i-Per ioden« 8 y stem. E r behauptet, dass
B ronce v or dem Eisen in G ebrauch gewesen und dass die im Norden gefundenen

G eräthe zum grossen Theil im Lande selbst angefertigt seien . Fast zu gleicher Zeit
wurde diese Theorie noch v on anderen Forschern

,
wenn auch nicht in ganz so

präc iser Form ausgesprochen. Lisch in S chwerin
,
welcher dort auf S chmeter folgte

der grossharz0glicheu Al terthümer zu Ludwigslust. Den Text verfasste Lisch selbst
ständig ; er erschien 1837, war aber schon 1886 g edruckt. Lisch kam hier auch auf

die Dreitheilung, die er aber nicht so scharf als T homsen pfloisirte. Hingegen

gebührt ihm das grosse Verdienst, dass er die verschiedenen K lassen der G räb er
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Nachdem er einige Ausg rabungen im Inlande geleitet und beschrieben hatte,
besuchte er

'

m den Jahren 1842— 45 zu verschiedenen Malen, mit S taatmnterstützungen

versehen, Schweden, Norwegen und Deutschland, 1848 — 47 die b ritischen Inseln,
1 85 1 — 52England und Frankreich. E r konnte dadurch se inen G esichtekreis bedeutend
erweitern, die Alterthumer all er dieser Länder studiren und mit. einander verg leichen.

Die H auptffllehte dieser R e isen und der S tudien im Lande sind neben zahl

reichen kleineren, folg ende Pub licationen : „Dänemarks Vorzeit durch A lterthfimßt'

und Gmbhfigel beleuchtet (dänisch 1843, deutsch Die nationale Al terthums

kunde in Deutschland, Reisebemerkungen (dänisch rmd deutsch B lekingsche

Denkmäler aus dem heidnimhen Al tm*thum in ihrem Verhältniss zu den übrigen
smndinav ieehen und europäischen A l terthumsdmkmäl crn (dänisch und deutsch 1846f47) ;
Die Dänen und Nordxnänner in England, Schottland und Irland (dänisch und deu tsch

E s würde hier zu weit führen, die v on dem unermüdlichen F leisseWomanss

zeugenden zahlreichen kleineren Publicationen aufzuführen
, es können nur die

Wichtig eren‚ behnb rechenden hervorgehoben werden. In obigen Werken, besonders
in den B lek

i

ngschen Denkmälern
,
legte nun Worm s die G rundzüg e der neuen

Methode
, nach der die Archäolog ie arbe iten musste, der. E r zeigte , dass es v or

allem darauf snkärne den Charakter der Denkmäler, die Fund und L agm ngs

v erhält-‚nisse genau zu studiren ; die G egenstünde müssen denn ihrer Form nach mit.

einander vergl ichen werden und die O bjects einer G ruppe und eines Landes mit;
denen der übrigen. Durch diese Vergleichungen gelingt es zunächst das A eltere

v om Jüngeren zu unterscheiden und ferner die gleichzeitig exisfirendon lokal

getrennten G ebiete zu fixiren ein ideales Ziel, welches allerdings noch lange

nicht erreicht ist. Wenn man dann die Verschiebung dieser einzelnen G ebiete im

Laufe der Zeite n verfolgt, so kann man die Völkerhewegnngen in einer Periode er

mitteln, in die noch kein S trahl geschriebener Ueberliefernng dringt und durch die

A ehnlichkcit einzelner O bjects im N orden mit denen südlicher Reg ionen erkennt
man die Handels und Culhrrbewegungen, die v on den Centren alte r Civ ilisation
sich weit hin in die dunklen B arbarenlßndsr emtrecktßn. Die S itten und G ebräuche
dieser B arbaren treten uns se lbst v or Augen und sie erscheinen uns lange nichtmehr

so b arhatisch als die befangene Meinung des Volkes und der G elehrten früher annahm‚

Allee dies sind die G rundsätze der sogenannten „Ve r g l e i c h e n d en
A r chäolog ie .

“

S ie sind jetzt das G emeing ut aller Forscher und kommen uns nun so selbst
verständlich v or

,
dass man sich kaum denken kann, sie wären einst nicht befolgt

werden. Und doch ist es ausser Lisch , der einige derselben schon hervorhob,
besonders das S tudium der G rab. und L agerungsv erhältnisss, der aber trotz seines

rastlosen Arbeitens wegen des kleinen G ebiets, das er allein übersehen konnte , nicht
we itere B licke gewinnen konnte , erst Worsaas gewesen, der sie klar und deutlich

aussprach und in seinen A rbeiten auch sofort befolgte . Man kann ihn daher mit

vollem Rechte den „S Oh0pf61
' der Vergle iChenden Archäolog ie

“
nennen.

Wie erwähnt zog er selbst bereits daraus die Consequenzen und versuchte
besonders in den B lekingschen Denkmälern sus den Denkmalen selbst die B esiedelung
des Nordens in den verschiedenen Perioden u nd deren Zusammenhang mit den

südl icher gelegenen Re gionen zu entwickeln. Auf e ine eingehendere Detail b ehandlung
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der Formen wird hier verzichtet und mehr die R esul tate der S tudien, die Worm s

in dieser B eziehung unternommen hat, mitg etheilt.

Während man die Zeit bis 1847 als seine S tudienjahre bezeichnen kann
,

beginnt nun die Hauptperiode seiner wissenschaf
’
tlichsu Thätigkeit‚ die während

eines Zeitraums v on fast 20 Jahren g leiehmllsmig fortschreitend dahinfloss.

“

“

Ausserdem

trat er aber im S inne seiner Methode der Erforschung der Alterthümer praktisch

in die Commission zur Erhaltung dersel ben eintrat‚ deren 0bliegsnheitsn er nach

fl1mr .Aufl0sung seit 1849 allein erfüll te . In B egleitung eines Zeichners konnte er

das Land bereism ,
das Vorhandene aufnehmen , soweit angi ng lich systematische

G rabungen veranstalten, ffir
'

die Erhaltung der Denkmäler sorgen . N icht nur den

prähistorischen Altenhumem wandte er seine Aufmerksamkeit zu
,
sondern auch den

al ler späteren Ze iten und hier wurde durch Restauration der Kirchen und ähnl icher

B auten viel geleistet. 1861 wurde er Conserv ator der Alterthumer und Denkmäler
Dänemark’

s. Erst 1878 wurden seite ns des S taats grössere Mitte l bewill igt zur

Inv entarisirung und zum Ankauf solcher Denkmäler und G räber
,
die nicht in M

E ndereien liegen, so dass seitdem 900 Denkmäler jeder A rt für die Zukunft gesichert
sind und nach und nach planmässig erforscht werden können. Die Instruktioncm

,

die er im B eginne se iner T hütigkeit und später v eröfl
'

entlichte , trugen wesentlich
dazu bei

,
be im Volk den S inn und das Verständniss für diese Denkmäler zu wecken.

Das Arbeiten auf fre iem Felde schn1t erst den Archäologen und N iemand wird das

rechte Vemt3ndniss für die Alterthtlmer haben, der diese S chule nichtdurchgemachthat.

Nun galt es ab er die sich immer ri esig er anhäufenden Resultate weiter zu

v erarbe iten. T homson hatte durch se ine E inthe ilung den ersten glücklichen S chritt

auf diesem Wege gethan, N il son in Schweden hatte ein m schaul ichos B ild der O nlbur

der S teinzeit durch Vergleich mit den Völkern, welche noch jetzt auf einer ähnlichen

S tufe der Civilisation stehen
, gegeben. Das waren aber erst Anfänge. B ei der

zeitlichen Abgrenzung der Perioden war Thomson noch in schwere Irrthümer v en

fallen : man kann ihn durch nicht N ein
,
denn es fehlten noch manche Zwischen

g l ieder und sind ja ähnl iche Irrthümcr noch b is in sehr neue Zeit m sgss;aruehen

worden . Warm erkannte nun, dass die E intheilung in drei Hauptperioden nicht

genüge, und dass alle diese e inen sehr lang en Zeitraum einnehmenden Abschnitte
sich noch weiter gliederten‚

doch schritt diese E rkenntniss auch erst nach und nach

v or
,
so dass manche Anschauungen der früheren Arbeiten in späteren berichtigt.

werden mussten.

B ereits Mitte der vierziger Jahre schloss er aus der B eschaffenhe it der S te in

geräthe auf einen älteren und jüngeren Abschnitt der Steinze it. Doch erst seit 1850

konnte er sichere Anhalts q gewinnen, seit er mit Olsen den ersten jener

gewaltigen K ü chenabfal lswill le zu Meilgaard in Jütland untersuchte und hier eine

Viel primitivere Cultur mit roh zugeschlagenen F euersteingmtthen als in den grossen

a kammsrn mit ihren feingeschlifi
'

eneu Werkzeugen entdeckte, Funde an die sich

ähnliche auf den kleinen dänischen Inseln reihten. Ebenso fand er eine wesentliche
Verschiedenheit der B ronwaltsrthümer heraus in der Form,

wie in den G rabgebräuchen.

Er unte rschied die ältere B roncezeit mit Leichenbestattung und. die jüngere mit
L eiehenhraud‚ in welcher ganz besonders häufig reiche B ronce v or: üthe in denMoomu,
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die in der Vorzeit Seen vorstellten, deponirt waren. Die Formen be ider Abschnitte
ze igen eine durchgehende Verschiedenh e it. Diese Ansichten, welche im Laufe der
fünfziger Jahre sich bald klamm,

entwickelte er eingehend 1859 i nden Verhandlungen
der Dänischen G esellschaft der Wissenschaften und später noch mehrfach in wenig
modificirter Form. Noch früher gelangte er zu der Einsicht, dass das E isenalte r, welches
anfangs nur in seinen jüngste n Phasen bekannt war , und das man daher erst

500 n. Chr. hatte b eg innen lassen, Viel weiter zurü ckre iche
,
b is in die römische

K aisereeit, b is in den B eg inn unserer Aare. Schon 1843 in Dänemarks Vorzeit hatte
er die Anwesenheit römischer Al terthtlmer in Dänemark oonstatirt, eine Entdeckung ,
die durch spätere Entdeckung en wesentlich b estätigt wurde und in seiner Abhandlung
Jemalderens B ey gedelms i Danmark (der Anfang des E isenalte rs in Dänemark

,

Anneler for Nordisk O ldkyndighed 1847) naher ause inandergesetzt und in mehreren

folgenden Abhandlungen 1850— 53 weiter entwickelt wurde. So kam er dazu
,
ein

älteres E isenalter, das ungefähr den Zeitraum v on 0— 450 n. Chr. einnimmt auszu

scheiden. Eine besondere S tü tze erhi elt diese Ansicht durch die Entdeckung des grossen
T horsberg (B rarup) Moorfundms in S chleswig , den Womens v on 1857 an behandelte .

Am vollständigsten setzte dann Worsaae sein System in dem Werke „O m Sl esv igs

e ller S cenderjy lland3 O ldtidsminder
“

(S chleswig
’
sche Denkmäler

,
Kopenhagen 1865)

auseinander
,
so dass er also v on 1859— 1865 dasselbe zum Ab schluss brachte . Worsaae

zweigte v on der jüngeren E isenzeit noch eine mittlere ab , welche den Ze itraum v on

450 b is 700 ausfüllt und. deren F ormenreflre sich v on denen der angrenzenden

Zugleich führte er in diesem Werke nochmals das gründlich aus
,
was er in

den B leknigschen Denkmäl er-n versucht hatte
,
was er aber jetzt in Folge der

inzwischen gewonnenen K enntniss in weit v ollstandigerer‚ richtiger und sicherer

Weise vollbringen konnte . E r suchte in allen diesen einzelnen Unterpericdm die

Völkerverschieb ungen im sonndinav isehen Norden in Verbindung mit denen des

benachbarten Enropa
’
s zu entwickeln, ein Versuch

,
den er in wenig mehr v er

änderter Form noch in e iner R eihe späterer Pub licationen wiederholte :

„Die Colonisation R usslands und des scandinav isahm Nordens (Dänisch.
und Französisch 1872

,
Die Vorgeschichte des Nordens nach gleich

ze itigen Deukmttlcrn (Dänisch und Deutsch 1878, 1%l ). Das S te in und

B ronee—Alter in der alten und—neuenWelt(Dänisch und Französisch 1879,
E s traten im G anzen keine wesentlich neuen G esichtspunkte mehr hervor, wenn

gleich im Einzelnen manche none R esultate den ste ts wachsenden E rfiahrungen

Woraaae
’
s zu verdanken sind. E s ist auch weniger neues Detail mit Ausnahme

des dritten citirten Werkes was uns hier entgegentritt, sondern der Abschl uss

v on Worsaae
’
s archäologischer Anschauung . E in wesentl ich neuer Punkt wird in

den neuesten Werken gerade erst angedeutet. Es zeigt sich näml ich, dass au ch in

Dänemark das E isenalter noch mehrere Jahhunderte v. Chr. zrnüclue icht. E s sind

aus der La T éne Zeit eine ganze R eihe v on Funden gemacht, die zuerst Undset in
se inem epochemachendenWerke „Das erste Auftreten des E isens in Nord-Europa 188 1

“

zusammengefasst und die sich seitdem noch bedeutend gemehrt hab en. Diese Periode
welche mehrere Jahrhunderte v. Chr. umfasst, und daran E rkenntniss erst die letzte

Lücke in unserer K enntniss der Urgemhichte Nord und Mittel-Europa
’

s gewhlowen
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und G erathen nachher noch längere Zeit mit dem E isen parallel. Ebenso hat die

genaneste K enntniss der B roncen aus den Mittelmeerd gelehrt, dass der bei

weitem grösste Theil der nordischen B mazen nieht importirt, sondern wirklich im

Lande selbst angefertigt werden ist. E s tritt die G liederung in den einzelnen

Regionen Europa s wohl etwas v erschieden auf
, man muss die E intheilung danach

modifimren, auch erweitern und dann die con sspondirendcn Abschnitte v on den

v erschiedenen lokalen G ebieten in Parall el e bringen, aber ihr den scandinas*ischen

Norden hat die Wernaae
'

mhe G liederung , wenn man noeh die L e Tene Periode ein°

schaltet, ihre volle G iltigkeit behalten ,
abgesehen v on einigen Abänderungen unter

geordneter Natur. Womaae ward es noch v ergönnt diesen Sieg seiner Ideen und

erleben. Die Zeiten, in welchen au f Congressen ein Redner
,
der den v erpönten

Ausdruck „B ronzezeit
“

gebrauchte, sich wegen dieses „Scandinav ismus
“
zu entschul

digen für nöthig hielt, sind g lückl icherweise v orüber.
Die Jahre nach 1865 brachten ausser einigen kleineren auf die Spätzeit

bezüg lichen Abhandlungen, ü ber das B egräbnis v on Mammen‚
über die Cultur der

Viln
‘

ng er, jene oben bereits erwähnten Abhandlung en, welche im Wesentl ichen die

zum Theil noch etwas weiter ausführten. N ur ein neuer G edanke beherrschte

Worsaae in diesem letzten Abschnitte seines Lebens immer mehr und dräng te seine

Untersuchungen in eine neue R ichtung , die sich jedoch v on der streng industiv on

Im Jahre 1866 suchte er die so häufig vorkommenden massenhaften in

v on

a zasachen durch religiöse B räuche zu erklären. E r dehnte diese Annahme auch

auf E isengeräthe und Waffen aus und führte dies 1867 besonders in B ezug auf die

gewaltigen Moorfunde der älteren E isenze it Weiter aus. E r war der Ansicht, dass

letztere Opfer an die G ötter seien : nach einer gewonnenen Schlacht hatte man wahr

Beheinlich die K riegsb mte in he ilige Seen versenkt, nachdem di e Waffen zum Theil

unbrauchbar gemacht Waren ; eine Ansicht, die er durch B elege aus den historisch

mitgethcilten G ebü uchen verschiedener älterer Völker
,
der G all ier , der G imborn

wahrscheinlich zu machen suchte Die Annahme dehnte er dann auf die meisten

kl e ineren Depot’

s der B ronzezeit und auch auf v iele b is in ein hohes Alter hinein

reichenden der Ste inze it aus, Depot's welche natürlich auch in Friedenszeiten den

G öttern als Opfer dargebracht se ien . Dass gerad e die grossen Moorfunde eine solche

B edeutung haben ist sehr wohl möglich, viel leicht ist es aber doch gewagt, auch die

kleineren Depot’s zum grössten T heile auf diese Weise erklären zu wollen
,
die

immerhin
,
wenn ihnen überhaupt eine symbolische B edeutung zukommt, auch mit

bestimmten G rabg ebrauchen in Verb indung stehen können.

Diese Richtung nach der relig iösen Seite der Forschung v erfolgte er dann

nach mehreren anderen Seiten. In der Abhandlung über die Darstellungen der

G oldb racteaten (dänisch und französisch 1870) brachte er dieselben mit der altnordischen
G ö tter und H d densag e in Verbindung . B esonders aber verfolg te er diese Ideen in

seiner letzten grösseren Schrift „T he Industrial arts of Danmark in welcher

er die Entwicklung des grössten Theile der Ornamente aller Perioden der Vorze it



als durch rel ig iöse und symbol ische Vorste llungen bedingt darstellte. E s ist ja
T hatsache , dass die relig iösen Vorste llung en besonders b ei den auf einer primitiv eren

Cultnrstufe stehendenVölkern auf G ebrauchs und Ornamente einen ungemein grossen

Einfluss geübt haben, und das Vieles Jahrtausende hindurch
,
selbst beim Wechsel

der R eligionen sich b is auf die G egenwart fortgepflanzt hat. Da aber b ei diesen

Schl üssen die strenge Indnction mehr den Conjec i:uren weichen muss , ist es ja
immerhin mögl ich gar manche Erscheinung noch anders zu deuten.

Im Jahre 1865 beginnt der letzte wichtige Abschnitt seiner T hätigkeit. er

tritt jetzt als Org an isator auf. 1864 war Rain, 1865 T homson gestorben. B eide

Männer hatten ein Leben reich an Arbe it, reich an Wissenschaftlichen Erfolgen hinter
sich. Damit ihre grossartig en Schöpfungen erfolgreich weite r gedeihen konnten war
aber eine Auffrischung , eine Reform nöthig . Die Alterthumsg esellschaflnahm eine neue

Organisation an
,
die sich den Anforderungen der Zeit mehr anpasste und besonders

auch die M chä010gische R ichtung besser vertreten konnte. Worszme wurde Vice
Präsident Präsident war der König Christian IX .

, 1866 wurde Womaae Director
des Museums, und in beiden R ichtungen, besonders in letzte rer konnte er nun seine

T hätigkeit voll entfal te n. Der Zeitpunkt war auch ein. besonders g ünstiger, wieder
eine E p0 che v on hervorragender Wichtig keit in der G eschichte der Archäolog ie.

G erade am Anfangs der 60er Jahre verbre itete sich das Interesse für die

v orhistorist:he Archäologie in all en Kreisen der wissenschaftlichen überhaupt der

gebildeten Welt
,
nachdem diese Disciplin vorher v on einer doch nur kleinen Zahl

Fachge lehrter g epflegt werden war. Zahlreiche Jünger strömten der neuen Wissen
schaft zu auch in den Ländern, wo sie vorher nicht mit demselben Eifer, wie im

Norden gepflegt werden war, und so hat sie in den letzten 25 Jahren einen Auf

schwung genommen, wie wenig anders Disc iplinen. B esonders zog die inductive

Methode der verg leichenden Archäologie, welche mit der naturwissenschaftlichen eine

grosse Verwandtschaft besitzt, an und erst auf diesem Wege konnte man hoffen zu

sicheren R esultaten zu kommen .

Diesen Studien galt es nun das enorme Mate rial des Kopenhagener Alter
thmns Museums in vol lster Weise zugängl ich zu machen, und hier konnte Womaae

jetzt v oll seine segensreicbe T hätigkeit entfalten, den Principien, die er schon lang e

w rtrsten hatte, G eltung v ersohafl
“

en. Die Sammlung , welche aus dem R unden T hm*m

nach Christianberg Schloss und 1854 nach Prindsenspalais ü bergesiedelt war,ordnete
er nun soweit es noch ang ing nach ganz neuen Principien. Die E inthe il ung in di e

drei Hanptperioden wurde beibehalten, aber dieselbe nach seinem System noch

weite r fortgeführt : ferner wur den in den einzelnen Abschnitten die geographisch

getrennten B ezirke ause inander g ezogen und endlich die zusammen in G rübern oder

anderweitig b ei einander gefundenen O hjecte be isammen aufgestellt. So kann man

jetzt die zeitlichen Veränderungen in den verschiedenen T heilen des Landes deutl ich

v erfolg en. Womaae wurde bei der Aus und Weiterführung dieses Werkes durch

eine R eihe tüchtiger G ehilfen erfolgreich unte rstü tzt und sein belebender und

anregender Einfluss hat es verstanden immer neue Kräfte heranzuziehen, so dass wir

auch nach seinem so sehr zu beklegenden T ode über die gedeihliche Fortführung seines

Schriften der phywökon. G esellschaft. Jahr g .m u.
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B is jetzt wurde nur die prähistorische Seite der Dänischen Forschung in
’

s

Auge g efasst. Die Z iele aber waren viel weiter gesteckt. E s sollte das ganze

nationale Leben und die Entwicklung de r Cultur auch b is in die neueren Zeiten
hinein darge stellt werden. Dies war in Dänemark umsomehr angezeigt, als in Sonn

dinav ien aus der hcidnischen b is in die neueste Zeit eine fortlaufende Entwicklung
vorliegt, welche durch keine fremde Invasion wie in Norddeutschland unterbrochen
ist. Wie weit diese Conti nuitttt al lerdings in das höchste A lterthum zurückreicht
ist noch frag lich .

Im Nordischen Museum waren die Funde und ' Ueb erreste auch aus dem

Mittelal ter und der neueren Zeit b is 1660 aufgestellt, b is zum Beginne des Soma en

K önigthum
’

s. Eine zeitl iche Fortsetzung ist die historische Samml ung der Dänischen
Könige im Rosenberg Schloss, so recht Worsaae

’
s eigene Schöpfung. Bereits 1858

war er Inspecteur derse lben g eworden und konnte hier vol l das chronolog ische
Princip zur G eltung bringen. Die ziemlich ungeordnete Sammlung wurde v on ihm

ganz umgesta l te t. Die K itume wurden streng chronolog isch geg l iedert; er suchte
aus den verschiedenen Königl ichen S chlöaaern die Einrichtung en ,

Mobil iar, die

Sehmuclzsschen
,
kurz den ganzen Bes itz der einzelnen Könige oder hervorragender

Personen zusammen und bildete so in jedem einzelnen Raums eine abgeschlossene
S ammlung, welche ausschliessl ich den Charakter dieser Periode repräsentirte , wobei
die Porträts v on Zeitgenossen den E indruck nech erhöhten. N otlmmndige R estau

rationen dienten dazu, das G anze noch einheitlicher zu gestalten. So entstand in

R osenberg ein S chmuckkfistcb en, wie man es nirgends wieder antriflt, in welchem
der Spaziergang durch die Zimmerreihe ein höchst belehrendes Bild ü ber die fort. oder
auch zurfickschreitende Kunst und Cul tur in ihren Höhepuna v or Aug en führt.

Worsaae wol lte diese Entwi cklung noch weite r fmtffihren v on 1848 b is auf

die Neuzeit und zur Ergänzung auch in einem neuen Volke—Museum die Cultur

entwickeluug in den breiten Schichten des Volkes darstellen. Doch wer es ihm

nicht mehr vergönnt, diesen grossartigen Plan durchzuführen.

Mit dem Nordischen Museum im Prindsenspalaü übernahm Worsaae 1866

auch noch ein zweites g rossartiges, das E thnogmphische, welches durch seine sehr
re iche Sammlung v on E skimogeräthen besonders geeignet war die primitive Cnl tur
der alten Europäischen Steinze it zu illustriren. Diese nach einem bestimmten Plane

v on T homson geordnete Sammlung die G ruppen waren nach Kl imaten auseinander

gezogen ordnete Womens nach seinem chronologisch-

geographisohen Princip neu.

Die prähistorischen Al terthumer der ausserdiinisohen Völker wurden zu einer eigenen

mmparativ en A b thcil ung zusammengestell t, und die Sammlung en der modernen

Völker nach B acon und Volksstämmcn
'

ethnogmphisch wissenschaftlich geordnet.

Die Art und Weise Museen zu ordnen
,
sowohl was die Auswahl des S tofi

‘

es

als die Anordnung desselben betr ifl
'

t ist e ine äusserst wichtige, zumal gegenwärtig
in allen Fächern ein so massenhafies Material m eammengebmcht wird, dass eine

zwwkmüssige Verwal tung , welche sowohl fü r das Studium des wissenschaftlichen

F orschen wie für die Anschauung und Belehrung der grossen Menge genügen soll ,

auf ernste Schwierig keiten stösst. H ierflhsr entwickelteWorsaae ein Jahr v or se inem

Tode in einer kle inen Schrift (Usher die Ordnung mchäologiseh
-historischer Museen

innerhalb und ausserhal b des N ordens , Dänisch und Französisch 1 884) äusserst
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V erze ichniss

einer Sammlung Ost und ll
’

estpreussiseher Geschiebe

eingesandt v onDr . Alfred Jenlz$rll in K önigsberg , geordnet. und theilwoiee bestimmt. v on

Iljalmar Lundbohm in Stockholm.

28 Proben v on Gneiss. G rau oder mtb ;
im Allg emeinen grob, deutlich geschichtet;
darunte rmehrereVar ietäten v on6ranatgnolss.

E in H andstüek eines mittelkörnigran

grauen, g l immerreichen G neisses mit hauf
kom grossen G ranate n stammt aus: einem

Kubikmeter haltenden Block v on

K önigsberg ; ein anderes H endetüok v on

grobem gl immerreiehcm G neiss aus einem

sehr grossen Block, welcher bei Sykorczyn ‚

K reis Berent in Westpreussen, 200 Mete r
ü ber der O stsee lag .

Die vorlieg enden Stü cke sind gesammelt

b ei Königsberg , R auschen im Sm lnnd,

Labiau
,
Mohrungen , Insterburg , G oldap‚

Lotzen, Pr. Hol land, Heilsberg und Lyck
in Ostpreussen‚

sowie v on Pr. S targardt

und Thorn in Westpreussen .

19 Proben v on Hornhlendegneisa, Horn

blendeachiefer, Dioritschiefer eic. Dieselben

enthalten G renaten ; doc h gleiehen sie nic ht
dem granatfüh endenDioriteohiefb rSchonens

und Ha llends. Fundorte : Königsberg ,
Rauschen

,
Pillen

,
Memel , Insl nburg , Dar

Keines der H endetlloke ist so charakte

rietieeh, dass se ine H eimatb mit S icherheit
bestimmt werden kann. Vermuthungsweise

kann man für den G munhgneiss Södermen

land
, für den grauen G neise R eslagen als

Helmuth ansehen ; aber ähnliche G esteine
an

Auch fü r diese G esteine

Ursprung nicht bestimmt werden.

Die S amm lung befindet nich im B ureau der geologischen

Zu jedem der untersuchten S tärk e werden Duplikate, Wel che v on demselben B lock geschlagen eind, mit

liche im November 1880 imProv inzial-Museum verbunden gewesmm Verieü iten krystulliniech er G eschieb e

O e®reueeene. Das Munuskript. ist durch A. Jentzsch aus dem S ehwediscben ü lmrnelzt.



kehmen, Heilsberg , H eil igenbeil, Sch ippen

Pr. Stargardtund G raudenz int preussen.

22Proben v onDiorit. Theile feinkörnig
und feldspethsrm‚

theils mittd körnig ,
the il s

mitporphyrnrtig in einer feinkörnigen, ge
wohnl ich helleren G rundmasse einges;»reng

ten Hornb londe K ry stal l en. Fundorte :
Königsberg , Rauschen, Heil igenbe il ‚ L ab ieu,

G oldop,H eilsberg in O stpreusseu undDanzig

75 Proben v on Hälleflinignelss, G llmrner
schlefer und HüllefliMa v on Königsbe rg ,
Wormditt, K ruglsnken, Mehlauken, Dar
kehmen

,
Wehl au, H eilig enl>eil ‚ Pr. Holland,

Arys, Psm nheim
,
Rauschen, S ch ippenbeil ,

Landsberg , Heilsberg , Insterburg , Kurische

N ehmng ,Mohrungen, Zinten inOstpreussen ‚

und v on R osenberg , Pr. Stargardt, Thorn,
Dirschau‚

Elbing, Carthens inWeetproussen,

Die charakteristischeten Proben sind

N o. 8018 v on Königsberg weisse r geetmc ld er,

5501 zi
e
mlich grobe r

7503 K ruglenken
G hmmerechi efer.

No. 2734
,
2195 und 5899 v on Königs

berg . Dunkler, fsst°schwerzer, sehr fein.

körnigsr, in dem einen Stück fast dichter

abgerundeten K rystaflon v on Andalusit.

85

Mehrere der porphyrsrtigon Diorite
gleiehen denen

,
welche auf den Blättern

H v etlsndn Und Nydala in Smfdand v or

kommen. Aber ähnl iche Variea treten

auch anderwärts in Schweden auf.

Sowohl unter den Hälleflintsn als unter

den H älleflintgneissen finden sich einige,
welche den Smäländischen g leiehen ; aber
da ss sie wirklich dorther stammen

,
ist doch

keineswegs sicher. Die meisten Proben

Dieselben hab en anfi
'

allende A ehnl ich

nordöstlichen Schonens. Bekanntl ich wird
dieses G estein gerade nach Königsberg

tirt, und es liegt daher die Annahme nahe,
dass diese G esteine auf solcheWeise dahin

g elangt sind.

In den N orriiindischsn Schiefern finden

sich nach S v enonius sehr untergeordnete

Solehe Schiefer finden sich in Vest»

nördlich v om Westende des Hjelmnr-Sees,
sowie lese Blöcke in Nyköping s L än und



86

berg . Doch scheinen diese sämmtlioh grober
als die vorliegenden G omhiebe zu sein.

Andalusitfiihrende G limmerschiefer treten

auch als untergeordnete Einlage rung en des
0

H ül leflinthgneiases in Angermnnland sowie
in den nordischen „gelben Schiefem

“
auf.

69Proben v on Granit, worunter folgende

N o. 8889 v on Königsberg . G rauer
,

Das G este in ist sehr ähnlich dem

G ran it v on Striegau in S chl esien. E in

CordieritzubezeichnondenMineml ;weissem , ist (wahrsche inlich) n ich t bekannt.

grossen Zwill ingü ryste llen v on O rthoklae.

N O . 8891 v on K önigsberg . Rothgrsner Vielleicht v on Smäland.

K ry stallen und einzelnen O rthokles-K ry

ste llen ; ausserdem Hornblende.

Vexit&G rnnit v on Smäland?

Dasselbe G estein findet sich als

weisserAugengmn itmitsehwarzemü l immer. B löcke in den S cheren b ei S tockholm.

No. 5489 v on Königsberg . Die b is

1 1 Centimete r grossen b raunroflxen Ortho der G egend v on E knö zwisehen Vestervik
kim-Krystalle lieg en in einer feinkörnigen und O skarsb amn in Smälnnd. Auch dieser
G rundmasse desselbenF eldspathsmitzucker het weissen und grünlichen zuckerkörnigen

sa h-K rystellen, ist aber gewöhnlich b e
deutend re icher an G limmer .

Von Smäland?

ähnlich ; G limmer fehlt be inahe ganz.
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niger rother G ranit mit dunkelm Quarz

N o.7848 v on Mohrungen in Ostpreussen.

N o. 7396 v on Heiligenbei
'

l
,
Ostpreussen.

R apakiwi mit 1
— 2 Zol l langen Feldspath

kry stnll en. die mit einem schmalen R ing

hel lgrauen F eldspathes umgeben sind.

köm ig , roth oder g rau mit oder ohne
Augenstrnh nr. Einige derselben gleichen

g ewissen Smii ländischen G raniten, sind aber
doch nicht mit.Sicherheit bestimmbar . Die

und Rauschen; die übrigen v on den nürn

lichen Fundorten
,
wie d ie G neisse .

F undpunkten.

53 Proben v on Porphyr, meist v on den

gleichen L okal itfiten. Die bemerkens

G rundmasse liegen grosse runde Quarz
körner und hellrothe F eld9pathkrystzdl e.

No. 5782 v on R auschen. In einer

G rundmasse l iegen grosse w rwitterte Feld

spathkry stalle mit runden oder eckigen

grauen Quarzkörnern.

No. 7203 v on Elbing inWestpreussen.

Quat zporphyr mit kleinen E inschl üssen
eines schwarzen G este ine. Kleines schlechtes
H undsttlck.

Aehnelt einigermassen einem der

Alä.ndimhen G mnite .

Dalarne.

Finland.

Viel leicht v on Äland?



N o. 2025 und 5646 v on Lyck, No. 5762

‚

und 5786 v _on Rauschen , N o. 7800 v on

a n cn und sehr kl einen Rpärlichm hell

No. 8805 , 88841 8894, 8897, 8913 und

8914 v on K önigsberg und No. 7829 v on

und sehr kleinen dunkeln a körnern.

O stpreussen. Rothe G rundmaame mit gelben

Braune G mndmasse mit hellen F eldspath»
K ryflal len nnd spärl ichen Quarzen.

No. 5640 und 5708 v on T horn in

Westprenssm . Rothe G rundM e
‚
hell

N o. 22—18 v on Heilsberg in Ostpreussen.

K rystalle.

No. 7854 v on Heilsberg . Dunkel gran

No. 5720 v on Thorn. B rennrothe

fiaurige G rundmaeae ; kleine rothe Feldspath

G leichen im allg emeinen Hahitns dem

E lfdalenor—Porphyr , sind aber ni cht beson

Dalaporphy r, ist.abernichtbesonders typisch .

Vielleicht v on Dahme.

Vielleicht v on Dahme.

Vielleicht v on Dah m e.

Dalarnes „L oh »-R inberg
“
.
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Unter den übrigen Porphyren finden

kannten Typus, theils solchen G esteinen

g leichend, welche als lose Blöcke im weat

1 Probe (No. 1501) eines grünen G e

20 Proben v on Bühne, v on welchen

No. 5390 v on B erkehmen, O stprenssen.

Kl eines schlechtesHondctück mit.röthlichem
Feldspath.

'

No. 7194

Von welchen der b e ten Fundorte

des Ashy-Diabas G3alerne , Jemtland, Vester
norrland

,
H elsinglend, G estrikland etc.)

mit etwas rüthlichem Feldspath .

scheinlich selbst be i mikroek0pischer Unter

Feinkörnig , typisch. Nach Angabe des

Etiketts ist. das G este in durch Verfi tterung

oherflfichlich schalenfiirmig nhgesondert.

feinkörnig em Diabas
‚
wi e bei den Spalten
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Unter
.

den übrigen Sandsteinen und

eilur isehen und noch jüngeren G este inen

Schwedens, doch ist. es unmöglich, ihre

Proben, finden sich noch 14 Stücke codi
mentfiren und körnigen Kalkste ines, v er

schiedene mhiefernrfige G este ine etc .
,
deren

Urnprnng nicht bestimmt werden kann.

G eschiebe Fels

(die be iden letztg enannten L andschaflen liegen im mittelsten Schweden) hm tnmmen
,

‘

nur diese sind hinreichend charakteristisch, um als L eitgeschiebe dienen zu können.



Ueber Tertiaerpflanzen von G rünberg in Schi.

aus dem Prov inzial —Museum zu Königsberg in_
Pr.

Von

H ermann E ngelhardt,

O berlehre r in

Ueber die mir zur Bestimmung freundlichst fib ereendeten T erticcrpflanzen

dem plastischen T heme v on G rünberg habe ich Folgendes zu berichte n :
Obg leich mir e ine immerhin ansehnliche Zahl v on grösseren und kleineren

Thonstücken v erlag , so vermochte ich doch nur wenige Arten nachzuweisen
,
weil die

B lettreste zweier tertiae rer Bäume auf ihnen fast allen R aum in Anspruch nehmen
,

näml ich die v on. Ficus til iaefolia Al . B r. ep. und Alnus K efersteinii G öpp. ep. E rsten

sind in allen G rössen, welche verschiedene Alter repräsentiren, vertreten, ganz wie
es die F unde v on S agen zeigten, die mir früher v on anderer Seite zur Bestimmung
ü bergeben worden waren. (Vg l . S itzgsb . d . natnrw. G mellach . Isis in Dresden . 1877.

S . IB Hier wie dort liegen sie nicht Vereinzelt neben sondern oft vielfac h

G öppert untersuchten Arten (Vgl . Palaent0gr . II.) in reichlicher Zahl anttmten (v on
ihm Fiona aeqnalifiz>lia und F. grandifolia genannt), so muss nothwendig er Weise

geschlossen werden, dass diese Art zur T ertiaerzeit im G ebiete des heutigen Nieder
schl esiens die verbreitetste und in Menge v on Exemplaren auftretende A rt gewesen
ist. Die Blätter der anderen A rt bieten eine wahre Musterkarte v on Formen dar

,

zeigen sich aber leider nur selten am Rande gut erhalten
,
während die N orm tion

fast nichts zu wünschen übrig lässt.

Die übrig en Pflanzenreste treten nur vereinzelt anf. Von t gmitc e oenin

gensis Al . B r. (auch v on Sagen nachgewiesen) sind B lattfetzen, einmal mit dem Pilze

Vergl . S üznngsber. phye .
-oek. G es el lsch . 186 p. 20. Die betr. B lettabdfiickn find v om

Königl. O b erbergnmt B reslau der G ese llschaft geschenkt und „säm tlich v on G rünberg in einer

T honlage im nnm ithalbnren Hu g enden dee 2 L achte r mächtigen B rannkohlenlagem.

“

Ueber die L agerung der dortigen Schichten v er
-

gl. G ichelhnnacn, Zeitschr. f. B erg H ütten

und Se linenweeen. B d. XIX. und B erendt, da:
'Dertim r im B ereiche der )dnrli B randenburg , S itzunge

bericht d. K . prenss. Akad. d. W. zu B erlin v om 90. Jni 1885.

Dig tzed by G oogle
1
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langen B änder v on Potamogehm amblyphyllns Beck, a eh ein Kätzchen v on Juglans,

Juncus tetraotus Heer, ein Fragment v on der E inzelfiueht des Acer otoptmix G öpp.

falle einem R üseler zuzusprechen ist, völlig absehe.

vielfach nachgewieeen werden, Juneue tetraotus Heer kennt man aus dem Aquitanien

und H el v efien
,
Potamogeton m blyphyllu3 Beck nur aus dem O ligocän Sachsens .

(Vgl . Beck, Das O ligoeän v on Mittweida. Zeitschr . (1. Deutschen geol . G eeellsch.

1882. S. 756. T il . 31 . F ig .

untergegangenen Pflanzenwelt in sich bergen , zu machen, ist nur erlaubt, wenn wir

anderwärts in Niederschlesien g efundene R este mit zu Hil fe nehmen . Da zeigt sich
dann sofort

,
dass diese mit S chüssrfit2 nieht zu Vereinen sind. Amenoseuron Noegga

rathiae G öpp. und Ptmocarpus giganteum G öpp. sp. können nur tropische Formen sein

sp.,
Potamogeton amb lyphyllue Beck sind in Deutschl and nur im O hgocfin gefunden

werden, O smundn H eeri G aud. in der Schweiz nur im Aquitanien.

Wenn nun bei der geringen Zahl v on Arten
,
die man aus dem nieder»

das 01igocin hinweisen , so wird es sehr wahrscheinl ich
,
dass man es mit einer

oligocänen F lora zu thun hat, freilich, wenn man die übrigen R este mit b erück

sichtigt, mit einer, die Zeit dürfte.
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b etont ist, die in der Natur vorkommenden Erscheinungen zu beschreiben Voll
ständigkeit und. Einfachheit dabei als oberstes Ziel einer wissenschafilichen Dar

Historische T hatsache ist nun
,
dass wir der Einführung v on unvermitte lt

fernwirkendan Kräften in die theoretischen Speculationen seit N ewton - eine Epoche
der Physik verdank en, welche b is in die neueste Zeit hine inreicht. E s wird daher

m tuxgemäss sein, mit den Fernwirkunge
'

n zunächst der pendembeln Materie zu

In der Natur haben wir es mit ausgedehnten Massen zu thun. Die K räfte

solch ansgedehnter räuml ich getrennter Massen auf einander werden sofern die K räfte

durch die Entfernung .

,
bedingt sind, v on der Anordnung der Masse im Raum,

bei

homogener Dichtigkeit also“
v on der geometrischen G estalt der Massen abhiingen.

E s wird alles darauf ankommen, d G esetz für dieWirkung zweier Massene lemente ,
Massea te auf einander

,
das El émentargesetz fiir die Wirkung pouderahler Massen

abzu leiben
,
v orausgesert.azt1 dass es äqs

tattet ist v on der Wirkung der Theile durch

einfache Summation zu der Wirkung de?e\G anzen ü berm gehen.

E s b edurfie eines G enies das Prob lem in dieser We ise zu fassen und

damit nicht genug sich auch analytiseh\die Mittel zu schaden v om unendlich

K leinen zum Endlichen, v on den E lementarwif lgü hgan zu den, Totalwirkungen iibe r

zugehen. N ew ton war es
,
der das E lementargés\etz der Wirkung der pouderabeln

di e Wirkung endlich ausgedehnter Massen durch Integration berechnen zu können.

E s ist sicherlich die Ableitung des G rav itationsgesetzßß aus den K eplexs chen

G esetzen der grössta und weittrag sndste Schritt, welcher im G ebiet der physikalischen
Forschung je gemacht ist. War einmal das G rav itationsgesetz für die Wirkung

pouderahler Materie richtig erkannt, dann lag es nahe in demselben einen Leitstern
für die physikalische Forschung nach den G esetzen anderer F er

'

nwirkungan zu er.

blicken, so der Wirkung electrostatiechet und magnetiecher Massen.

N e w ton war seiner Zeit sowe it vorausgee il t, dass es erst eines Jahrhunderts
badurfie , b is Con lem b für dieWirkung dieser eben erwähnten imponderabeln Massen

mit dem N ewtonschan vollkomm en identisch ist, es erheischte nur die imponderab le
Masse eine Definition

, in der man auf die mechanische K rafle inheit zurückzugehen
hatte . Dabei wurden in Folge der hier auftretenden anziehendw und showssenden
K räfte positive und negative Massen unterschieden

,
eine Bezeichnungsweise ‚

die in

F olge ihrer Bequemlichkeit b is auf den heutigen T ag beibehalten ist, aber nicht in
der Natur der Suche ihren G rund hat. Ferner boten die magnetischen Fluida die

Schwier ig keit, dass dieselben in den kleinsten T heflon der ponderabeln Materie stets

vereint in gleichen Quantitäten v orkamen, nicht aber einzeln auf einenK örper über
tragen werden konnten .

G anz neue und b is dahin ungeahnte G ebiete sollten der Physik durch die

Entdeckung des G alvanismus amE nde des vorigen Jnhrhunderts erschlossen werden.



1820 führte ein Zufall auf die Entdeckung der E inwirkung gal v anischer Ströme auf

eine Megm tned el . Die Einwirkung auch gal v aniecha Ströme unter einander war

dadurch sehr wahrscheinlich gemacht und wurde v on Ampere aufg efunden.

Die Fruchtbarkeit der Newtonschen Principien war dmmfls vollkommen erfasst,
es durfte nicht lange dauern, bis auch für die zwischen gal v aü schen Strömen und

Magnete n bestehenden eogenannten electromugnetiechen Kräfte und für die zw ischen

gal v aninchen Strömen unter einander bestehenden sogenannten electmdynamischen

K räfte das G esetz der E lementarwirkung aufgestellt war. Die umgekehrte Pro

portionalität mit dem Quadrat der Entfernung lag der A nalogie mit den Elementar

gesetzen v on Newton und Coulomb nahe und erwies sich auch hier als richtig . E s

treten aber We iter hier neue G esichtspunkte hinzu: Die B ed ingungen für des

Newtonsche und Coulomb sehe G esetz Waren punktförmige Messen in einer bestimmten
Entfernung v on einander. Durch zwei Punkte ist nur eine feste R ichtung die der

Verb indungel inie g egeben, wie konnte eine nach dem Satz v om zureichenden G runde

die K raft anders, als in der R ichtung der Verbindungslinie wirken. Die Elemente
,

durch welche die electromagnetischen und electrodynamischen Wirkungen bedingt

sind
,
verhalten sich andere; die Stromrichtung fordert hier ein S tromelement als

Linienelement zu fassen.

B e i einer elektromagnetischen E lementerwirkung ist daher ab gesehen v on

der G rösse und Ri chtung der Verb indungelin ie auch der Winke l der R ichtung des
S tromelements mit der Verb indungeiinie, ferner die Ebene

, in der Sh omel ement

und Verbindung slinie liegen und damit auch die S enkrechte auf dieser Ebene

Die B eobachtung entschied — seltsam genug aber darum v on um so grösserer

Wichtigkeit dass die elektromagnetieehe Wirkung in dieser S enb echten statt

finde. Die drehende B ewegung unserer Dynamomaschinen beruht durenf die

R ichtung der Wirkung innerhe dieser S enkrechten gab eine R eg el v on Ampere
an, die Abhäng ig keit der Wirkung endlich v on der Neigung der S tromelameute gegen

die Verbindunge linie wurde v on B iot und Se vert, bezw. L upl e c e festgesetzt.

B ei einer elektrodynemiechen E lementerwirkung ist abgeeehen v on. der G rösse
und. R ichtung der Verbindungsl inie auch der Winkel, den jedes der S tromelemente

mit der Verbindungelinie sowie der Winkel der S tromelemmxte g egeneinander, ferner
zwei Ebenen, in denen je eines der S tromelcmente und die Verb indungelinie liegt

und damit auch die beiden Senkrechten auf diesen Ebenen gegeben.

E s war Amper e , der, nachdem er überhaupt die elecü odyniamisch€5 Fern
wirkung entdeckt

,
zuerst auch ein E lementargw etz fiir dieselbe aufstell te. Danach

fand die Wirkung wieder in der Ri chtung der Verb indungelinie statt
,
ausserdem

wurde die Abhängigkeit v on den v erschiedenen Winkeln , Welche oben aufgeführt

sind
, gegeben.

B ei der Aufstellung dieser E lementergesetze für die elwtromagnetimhen und

el ectr0dynamiechen Wirkung en ist aber noch ein weiterer G esichtspunkt zu erwägen.

In allen B eobach tungen, auf welche sich diese Elementarge setze g ründeten, war mit

geschloesenw S trömen beobachtet werden. E s ist fragl ich, ob man ein S tromalexnent

als solches isolirt v om übrigen Strom betrachten darf und ob diese E lementargeeetze

S chr iften der phynu ökcm. G em lh elu ft. Jah rg . XXVII .
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Die Trennung eines S&omelementss v om übrig en Strom, der in sich ge

sahl cssen ist, war jedenfalls nur eine analytische Operation ohne jede physikal ische
B edeutung , und 80 durfien in der T hat diese El ementarg esetze nicht als die einzig
möglichen betrachte t werden. In der That ist z. B . v on G rassmaun e in electro

dynamisches E l ementargesetz aufgestel lt, nach dem dieWirkung nicht in die R ichtung
der Verbindungslinie fäll t, welches aber auf geschlossene Ströme angewandt zu den

selben R esultaten fiihrt.

80 kam es denn im weiteren Verlauf vielmehr darauf an Ausdrücke fiir die

elec® maguetiaahen und elechodynamischen Wirkungen aufzustellen, welche in der

einfachsten Weise gleich auf geschlossene Ströme sich bezogen. Dieses leisteten die
sogenannten electmmaguetischen und electrodynnmisohen Pohantia lausdrücke, Aus

drücke v on der weittrag cndste u B edeutung fü r die Wissenschaft, auf welche nicht

näher eing egangen werden kann, nur darf hier nicht unerwiihnt bleiben
, dass wir

dieselben unserem berühmten Ehrenmitglieds F . E . Neumann v erdanken.

Nach Aufstellung dieser einzig durch die Erfahrung geforderten Ausdrücke
fiir die Wirkung geschlossener Ströme konnte dann rü ckwärts wieder der Versuch

gemacht werden mögl ichst einfache E lementarg csetze zu finden. H e l m hol tz unter

nahm solche Untersuchungen, g leichzeitig bemüht electrische B ewegungen zu real isirau,
Wel che unga chlossenen S trömen S tromelementen g leichkommcn. Das v on ihm

aufgestellte Pote ntialg esetz l ie fert nicht nur K räfte in der R ichtung der Verbindungen
l inie, sondern auch Drehung smomente der Elemente auf einander.

Wir haben hier noch einer anderen Auffassung der electrodynamischen Fern
wirkungen zu gedenken. Durch das B estreben eine T heorie des G al v anismus auf

die E l ech ‘

osta tik zu begründen wie es in der Mitte dieses Jahrhunderts sieh

geltend machte wurde gleichze itig bedingt, die Kräfte zwischen S tromelementen

auf Punktkriiite zurü ckzuführen. Dann aber mussten ganz neue Momente in das
E lementargeseü. treten. Hatte man den electrischen Strom zu fassen als B ewegung

electrostatischerMessen in gewissen R ichtung en, so konnten als neu die G eschwindig
keiten, ja die B eschleunigungen diese r Massen in das E lemm targesetz eingeführt

werden. Die Aufstellung solcher G esetze konnte wieder mit gewisser Willkür
erfolgen, so lange man dabei nur auf B eobachtungen geschlossener S tröme zurück

ging . So ste llten W. We ber , R i eman n , Cl au si u s G rundges etze auf
, in denen

sei es die E ntfernungsgescbwindigkeit d. i . die G eschwindigkeit, mit der sich die

Entfernung ändert, sei es die relative, sei es endlich die absolute G eschwindigkeit
der T heilchen

'

eine R olle Spielt. Auf der einen Seite führten diese G esetze zu

mechanisch schweren B edenken
,
theilweiee wurde das Princip der G leichheit v on

actio und reactio aufgegeben, theilweise die Mögl ichkeit eröfi
’
nat ins Unbegrenzte

Arbe it zu schafl
'

en. Auf der andern Seite aber hatte die Aufstel lung dieser G esetze
das G ute zu neuen experimente ll en Untersuchungen anzuregen, so ergab sich z. B . das

B eob achtungmeml tat, dass mechanisch fortgefilhrte E l ectricität, wir sagen electrische

Coat ion wirklich eleetrodynamiaeh wirksam ist.

Die weiter an diese G esetze knüpfende D iscussion hat dann immer mehr mü
'

die Nothwendigkeit hingewiesen, nicht blos v on einer F a nwirkung durch den leeren

Raum zu sprechen, sondern auch das Zwisohenmedium als solches in den K reis der

B etrachtung zu ziehen.
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directen Fernwirkung auf, denn haben wir es, wie b ei der Licht* und Wärme-S tau b
lung in der That eben mit Druckedrlrungen zu thun, welche räuml ich und ze itlich

auf einander folg end die scheinbare Fernwirkung zu S tande bringen.

Druckkrüfie im eben erwähnten S inn gefasstwerden müssen, scheintder B eobachtung
nicht unzugtnglioh. Wenn die F ernhräite in analoger Weise Zeit brauchen zu ihrer

Wirkung , wie man v on der F ortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichts Spricht, dann

erscheint; mir die Annahme eines Zwischenmediums auch in der Theorie der G ra
v itation mit Nothwendigkeit g eboten. Die Schwere auf der Erdoberfläche ist ganz

geringen Änderungen durch die vers chiedene S tellung des Mondes und der S onne

gegen den Horizont unterworfen. Würden wir nun 2. B . beobachten
,
dass die

S chwere e in Minimum wird in demsel ben Moment, in welchem wir den Durchgang
der Sonne durch den Meridian beobachten, so müssten wir sagen : Die Wirkung
der G ravitation pflanzt sich mit derselben G eschwindigke it, wie das Licht fort. E s

sind solche Instrumente angegeben und construirt werden, welche diese geringen

A endm ngan der S chwere ang eb en soll en
, am bekanntesten ist das Horizontalpendel

v on Zöllner, aber die bisherigen B eob achtungen scheiterten daran, dass das Instrument
nicht hinreichend erwhü ttcrung sfrei aufgeste llt werden konnte.

Wenn wir nun v ersuchen wollen die F ernwirkungon auf Druckwirkung en
zurü ckzuführen, so haben wir zunäch st die verschiedenen Druckwirkungen zu er

wähnen
,
welche die theoretische Physik behandelt. I ch sagte schon am Anfang ,

dass die grob sinnlichste Anschauung zu einer Druckv v irlmng der einfache S toss bietet.
Ab er mit diesem S tocshegrifi

‘

kommen wir nicht weit, viel fruchtbarer ist der Druck
b E grifi

'

,
wie ihn die E lasticitfitsthe0rh und die Hydrodynamik unter B erücksichtig ung

‚
Wir sagen ein beliebig es Medium befindet sich im natürlichen Zustand

1
wenn

keine Druckwirkung en im Innern dereelden stattfinden. Ändern wir jetzt auf irg end
eine Weise die Lage der T heil ehen des Mediums gegeneinander, finden in irgend

einer Weise jetzt Dilatationen und
“

Compre ssionen statt, dann werden im Innern
desselben elastische Druck resp. Zugkräfie rege, welche die Tendenz haben den

natürlichen Zustand wieder herzuste llen. E s folgt so als die eine al lgemeine Theorie
der Druckwirkungan die E la tioitätsth90rie ; und in der T hat ist die Undulations
theorie der Licht. und Wärme-S trahlung so v om S tandpunkt der E lasticitetstheorie
aus begründet und entwickelt werden.

In der E lasticitätstbeorie»haben wir es mit unendl ich kleinen Verschiebungen
materieller T heile gegen einander zu thun

,
b ei denen jeder T heil doch im G rossen

und G anzen an se iner S telle bleibt. In der Hydrodynamik treten encfliche Ver
schiebungen materieller Theil e auf, bei denen die gesammte in B etrachtung kommende
Messe im G rossen in B ewegung ist. Unter B erücksichtigung der R eibung entspringt

hier der Druck aus der G e schwindigkeitsdifl
'

erenz benachbarter T heile.

In einem ganz andern G eb iets wurde zuerst geze igt, wie hier das Problem
m Angrifl

'

zu nehmen und analytisch zu behandeln sei. F on rier war es hierin ganz

Wer N ewton bei. den Fernwirkungen anf E lementarkräf
‘

ts zurü ckgegang en,
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d. h. auf die Wirkung zweier punktfi)rmiger Massen, so liess sich bei dem einer

hydrodynsmischen durch Reibung her vorgemfanen Druckwirkung ana10g en Vor

gang der Wärmeleitung das Problem nicht in g leicher Weise in Ang riff nehmen,
hier musste für die Wirkung innerhalb wenn auch noch immer kleiner Räume
so zu sagen ein Patmohquantum genommen werden, ein Ansatz für das Resultat eines
zieml ich ccmplicirtcn Processes , dessen Zerlegung in E lcmentarwirkungen anf

S chwierig keiten stö ast.

Dieser Ansatz in Fouriers T heorie derWärmeleitung war der, dass die senk
recht durch ein F läd i enelement im Innern eines der Wärmeleitung ausgesetzten

K örpers strömende Wärmemeng e proportional der G rösse des F lächenelements, der

T empet nderung längs dos Normalenelements zu dieser F läche im Verhaltniss

zur Länge dieses N ormrflenelemcnts se i.

Dieser Ansatz v on Fourier b ildet vollkommen das Analoa zum G ravitations

gesetz v on N ewton . Hatte Newton in der Erfindung der Infinitesimairechnung auch

die analytischen Mittel zur Verwerthung seines G esetzes gegeben, so lieferte Fourier
durch die nach ihm benannten Re ihen vollständig die Mitte l die aus der Natur seines

Ansatzes sich ergebenden partiell en Difl
'

erentialgle ichungen zu lösen eine That,
die für die weite re Entwickelung der Physik ebenso wie der Mathematik v on weit
tragender B edeutung wurde. Re chnen wir v on Newton eine Epoche der Physik

,

so beginnt mit Fourier eine zweite .

In der Theorie der Flüssigkeitsreibung tritt an S te ll e der T emperaturänderung
die G eschwindigkeitsänderung und es ist danach die normal zu einem F l iichenelement

in Folge der Re ibung entstehende Druckw irkuug proportional der Componente der
G eschwindigkeitstlnderung längs des Normalenelemeutes im Verhältniss zur L ilng e

desselben. Diemathematische F ormulirung ist also ganz dieselbe, nur die physikalische
Deutung ist e ine verschiedene.

Wenn wir nun daran gehen woll en die Fernwirkung durch die Druckwirkung
zu ersetzen

,
werden wir in den allgeme inen Formeln der E lasticitflßtheorie und der

Hydrodynamik oonscquent alle fernwirkendcn K räfte ganz auszuschlieseen haben.

S ir W il l i am T homson hat 1842 geze igt, wie vollkommen identisch die

E lectr0staük mit der Theorie der stationärenWärmele itung beg ründet werden könne ;
wir wollen uns ausdrücken, wie die fernwirkenden Kräfte der G ravitation und der

E lectrostatik durch die durch R eibung ents tehenden Druckkriiite der Hydmdynamik

ersetzt werden können. E s wird genüg en einige in der Elcctrostaük und Wärme
leitnng analog en B egriffe anzudeuten

,
zugle ich wird die künstliche Unterscheidung

zwischen positi v er und negativer E lwtric itflt dadurch in e in neues jedenfalls natur

gemässes Licht geste llt. E in positiv electriecher K örper entspricht danach einer

Wärmmuelle
,
ein negativ eleetrimher Körper einem Wärmeabzug ,

einer Kalte—quelle.

Die positiv elwtrische Oberfläche eines Leiters einer Oberfläche, durch weleheWÄrme
in den Körper strömt, die negativ electrische Oberflache eines Leiters einer Oberflache

,

durch welche Wärme aus dem Körper strömt.

Fa würde nun der Versuch nahe l iegen, auch die electromngnetisohen und.

electrodynamixmhen K räfte so in B eziehung zur T heorie der Wärmeleitung beziehunge
weise der Hydrodynamik zu bringen. Solche Versuche sind nicht gemacht, dagegen
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l iegt der Versuch v or
,
al le fernwirkenden K räfie auf E lasticiflttsdruck und zugkräfte

'

zurfickzuführen.

Wir hab en hier eines Mannes zu gedenken, dessen Original ität zu allen Zeiten

ebenso bewundert werden wird wie seine Meisters chaft
,
eines Mannes, der in der A rt

seiner Forschung v on seinen Zeitgenossen völlig unv aretanden, die Welt mit einer

R eihe Entdeckungen bereicherte, welche in ihrer Fruchtbarkeit noch in ferne Zeiten
reichen werden nicht allein für die Wissenschaft: F araday. E s entspricht

vollkommen dem B üdungs und E ntwickelungsgange dieses wunderbaren G eistes,

wenn er unbektlmmert um die thatsächlich vorhandenen Errungenschaften und B e

grifl
'

e der Wissenschaft so zu sagen v on vorne anfing . Eben darum,
weil F amdsy

nicht mit geb räuchl ichen B egriffen und B ezeichnungen operirte konnte es nicht aus

bleiben, dass se ine Mitwelt eigentlich nur seine Entdeckungen hinnahm und nicht

danach fragte , wie er sie gefunden.

E s ist das Verdienst Maxw e l l s uns Faraday näher geführt, seine Sprache

so zu sag en in die uns geläufige v on N ewton ererbte übertrag en,
seine Ableitungen

mathematisch formulirt zu haben. E s hat sich durch Maxwells Forschung die in der

G eschichte der Physik jedenfalls beispiell cse T hatsache herausg estellt, dass Faraday,
ohne selbst Matthemaüker zu se in

, sich einer so prec isen Ausdrucksweise bedient,
dass sie S chritt für S chritt einer mathematischen F ormulirung vollkommen g leich

warthig ist ; dabei cpcrirt Faraday mit B e griffen, die in ihrer Wichtigkeit b is dahin

nur eine mathematische B ehandlung des G egenstandes erkannt hatte ich denke

an die Rol le, welche b ei ihm der B eguifi
’

des Potentials spielt.

F amday
’
s Sprache entspringt einer unmitte lbaren Anschauung . Wo Newton

fernvrirkende K räfte zwischen zwei Massen setzte
,
da sah Faraday schon durch An

wesenheit e in e r wirkenden Masse in dem unermcsslichen B aum ein K raftfeld, durch

K raftlinien erfüllt und diese gaben ihm eine vollkommen übersichtliche Anschauung
über die K raftv ertheilung im Raume

,
d. h. über die K raftwirkung auf andere Körper

inmrhalb des K rafti
'

eldes. Die B eob achtung hat diese Kraftlinien in ihrem Verlauf

festzustellen und die Angab e derse lb en b ei Existenz einesMassene lements
,
allgemeiner

eines Wirkungselemenß ersetzt be i Pan day vollkommen die früher erwähnten

E lemen esetze der fernwirkendcn Kräfie.

F ür grav itirende, electrostatische, magnetische Punktmassm verlaufen die

K rafi.linien geradlinig v on den Punktmaesmn aus nach dem Unendlichen. Die electro

magnetischen K rafl:l inien eines geradlinigen S tromes sind concentrische K reise
,
deren

Centrum in der Ar e des S tromes liegt und deren Ebene senkrecht zu derselben
steht Im Falle eines magnetischen Kraftfeldes lassen sich die K raitlinien in ein

facher Weise zur Darstellung bringen. Man streue E isenfe ilspkne auf die Ebene

eines g espannten B ogens Papier und hal te einen
‘

hiagnetsn dicht darunter ; die Späne

ordnen sich dann in Curv en, welche mit: K raftlinien des Magneten nahe zusammenfall en.

M a x w e l l unternahm es in seinem berühmten B uch über E lectricitat und

Magnetisnms uns die Paradey
’
sche T heori e in mathematischer Form darzustellen.

H ier wird die Fernwirkung durch elastische Druckwirkung vollkommen ersetzt. Das

Zwischenmedium befindet sich danach in einem Zwangszustande. E s würde mich

zuweit fiihren
, hier die Art dieses Zwang szustandets für ein electrostatisches,

magnatiaches oder electromagnetisohes F eld zu beschreiben. E smag erwähnt werden,
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Senecio v ernalisW. etK. schonum 1717 in Ostpreussen gefunden.

Von

B ob . Caspary .

v K l ing g räi
‘

f I . (2. Nachtrag zur Flora der Prov inz Preussen

sagt . „
Wahrscheinl ich ist Senec i0 r em alis erst zu Anfang dieses Jahrhunderts v on

Osten und Süden her in das G ebiet (d. h. in die Ungetrennte Prov inz Preussen)

gewundert, seit 1826 v on mir bei Marienwerder und schon einige Jahre früher v on

L ottermoser bei Rastenburg , v on List be i Til sit beobachtet.
“

E s liegt aber der B eweis v or, dass die Vermuthnng, dass Senec io v ernah
'

s

erst zu Anfang dieses Jahrhunderts nach Preussen eingewandert ist, unrichtig ist und

dass die Pflanze bereits um 1717 in dieser Prov inz und zwar in der Mitte v on O st

preussen bei Angerburg v om dortigen Probst H elwing gefunden ist.

G eorg Andre as H elwing wurde 1691 Adjunlct seines Vaters, der G eist

licher in Angerbnrg war, 1725 Probst in Angerburg und starb 1748 . B ei ihm hielt

sich v om Frühjahr 1717 an längere Ze it der Student der Medicin Mathias ErnstB oretius,
später Prof. ordinar. tertius der medicin . F acultät in K önigsberg , der B otanik zu

lesen hatte, starb 1738 , auf, um bei H elwing , dem Verfasser der Flora quasi mode

genita und der Florae campsnn und erregezeichnetexn Pflanzenkenner
,
botanische

K enntnisse sieh zu erwerben. B orstius Verfertigte 1 717 unter H elwings Aufsicht
Herbarien

,
die an verschiedene herv orragende Leute ausgegeben werden. In den

„Wochentlichon K önigsbergischen Frag e und Anzeigungs
-Nachrichten" v om Jahre 1737,

N o. 27, einer Ze its chrift, die über al le Dinge des praktischen Lebens, H andelsasaohen,
H üneerb eleihungeu , ang ehommene Schiffe

, Wittinueu , polnische Juden u. s. w.

Nachrichten gab , aber auch Ahhandlungen der beträchtl ichsten G elehrten der Königs
berg

’
er Universität, 2. B . auch v on Immanuel Kant, brachte , in dieser Zeitschrift

sagt B oretius in einer Abhandlung : „Von Nana oder Ananas und deren Frucht“ :

‚Nach diesen (d. 11. den preussischon B otanikern Wigand, Wolff
,
Menta l, L oesel,

G ottsched) hat der in dieser K unst (d. h. B otanik) hocherfahrene und unermüdete

Herr M. G eorg Andreas H elwing, jetziger wohlv erordneter Probst in Angerbnrg, in
den preusei3ohen Wäldern, G esü fluchen und Feldern noch fast einst so viel aufge
suchet

,
so wie solches die unter seiner Aufsicht v or 20 Jahren v erfertigte Herbaria

v iv o
,
davon eines die Ehre hat in S r. K önigl. Majestät v on Pohlen K önigl. B ibl iotheque

in Dresden aufgehoben zu sein
,
ststtsah1 an den T ag legen.

“ Diese Abhandlung
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wurde 1737 v eröfl
'

entlkht ; die Herbarien sind mithin 1717 v on B erstine angefertigt.

Das
,
was der damalige K önig v on Polen und S achsen erhielt, ist leider in Dresden

1848 be i der Revolution verbrannt, oder, wie es auch he isst, nach Petersburg g ekommen.

Eines wurde an den S tadtsccretär v on Danzig : Jacob Theodor Klein gegeben. Dre i sind
in Königsberg , eine auf der könig l. B ibliothek, eine in der städtischen und eine in der

des könig l. botanischen G artens. Letzteres hat 0m August Hagen, Verfasse r der
Chloris ber. und Preussens Pflanzen besessen und ist v or K urzem v on dem Enkel
Hagens, dem jetzig en H 0fi1pothelrer Hagen, dem könig l . boten. G arten geschenkt
werden. Es besteht in 5 dicken B änden aus Schreibpapier in S ehweinsleder gebunden
in F ol ., in denen die Pflanzen aufgeklebt, mi t den langen Namen, die sie zu H elwings

Zeit führten
,
versehen und meist auch v on C. G . Hagens Hand mit den Linné

’
schen

Namen bezeichnet sind. A uf B latt 66 des IV. B andes befindet sich ein 27 cm hohes

bem aeltss E xemplar v on S enseio vernalis aufgekl ebt, das 2 H anptb lfüh enstengel

gehabt hat, v on denen einer sehr gut erhalten
, der andere se ines B lüthenstandes

beraubt ist. Die Rosette v on 10 G rundb lüfleru ist gut erhalten. B eigeschrieben ist

v on K elwing oder B oretius: Jacobaea Bonec ionis folio incane perennis Raji b ist.

Nach Linné (B i oht. G od. L inn. No. ist „Jacobsen S eneoionis folio incane

perennis Rey
“ Senecio sil v eiiens und darauf fussend hat 0. G . Hag en eig enhändig

zu dem H elwing
’

sehen Exemplar den unrichtig m Namen hineng eeehrieben : „S enec io

sil v aticus.

“

Da in dem H elwing
’wh en Herbar einig e G artenpflanzm sich befinden, liegt

der G edanke nicht gerade fern, dass auch dies E xemplar v on Seuecio r emalis einem

G arten entnommen sei. Aber wie kann man sich v erstehen
,
dass zu jener Zeit

S ense . vernalis in irgend einem G arte n gebaut sei ? Eine Zierpflsnze ist er nicht und

der G edanke , dass er in einem boten. G art en als werthv oll fiir die Wissenschaft

schon damals gezog en wurde, hat nicht das mindeste für sich. In dem Verze iohniss

der im kurfürstl . G arten zu K önigsb erg gezogenen Pflanzen v on T itius 1654 ste ht

ke ine Pflanze, die darauf gedeute t werden könnte.

Jedoch beweist ein Umstand , dass jenes Exemplar des Senec io vernal is aus

A ngerburgs Umg egend entnommen ist. Im Suppl. der F lora quasi mode gettita ‚

welch es Juni 1726 erschien, führt H elwing : „Jacobaea Senecionis folio inceno perennis
“

auf und giebt als Fundorte b ei Angerburg an : „Auf den K ehlisehen und O gonschen

Ascha u in areuosis.

“
I ch besitze das Exemplar des Suppl. ‚ welches einst Eigenthum

des preuss. Floristen J. C. Wulfl
‘

war und Später C. G . Hag en g ehörte. Auch hier

hat Hagen an den Rand geschrieben : „S eni sil v aticus
“

. Kehlen ist ein Dorf im
Kreise Ang erburg Meile Südlich v on Angsrburg am S chwenzait-S ee ; „O gonsehe

Ascher“
sind ohne Zweife l die v on Ogonk en, einem Dorf 1 Meile südöstlich v on

Angsrbnrg an demselben S ee . Die Standorte der Jacobsen. S enecion
i

s folio incano

perennis des Probst H elm
'

ng sfimmm v ortreii
'

lich mit S en. v orn. : „in arenosis
“
und

„auf A eckern
“

und die B lütheze it „Msjo
“

auch. Die Angabe ; auf A eokern, passt

nicht gut auf S eueeio sil v aticus
,
der meist in Nadelwäldern, selten auf Feldern v or

Das Citat v on Ray b ist p. 258 ist in B ezug auf die Seitenzahl unrichtig ; soll

S chriften der Min -B l e u. G om lh ohnfl. Jahrg. m u.
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kommt und die B lüthezeit „Majo
“
auch nicht, da Senecio sil v atic. v on Ende Juli b is

E s liegt hier also klar der Fall v or
,
dass der ausgezeichnetste Pflanzen

lreuner einer G egend, dies war C. G . Hagen fiir Preussen seiner Zeit
,
Senecio v ernal .

v erkannt und falsch bestimmt hat, obgleich die Pflanze schon ein Jahrhundert
früher in Preussen existirte. Kann di es nicht auch anderwegen geschehen sein ? Und

ist
,
aber ein B otaniker, der scharfeichtigcr als seine Vorgänger ist, die Pflanze nun in

ihr findetund richtig erkannt, dass die Pflanze nach jenem O rt chen eingewandert sei?

Dazu kommt, dass Sen. vern. ein sehr nechisches Aultreten hat
,
weil die

Zahl, in der er erscheint, in den einzelnen Jahren sehr schwankt. Als ich 1859

nach Köni
g
sberg kam,

fand ich v or dem Ausfallsthor
,
durch wel ches ich fast täg lich

gehe, um e inen Spaziergang auf der F estungsflache zu machen, einige wenige Exam

plare der Pflanze ; in den folg enden Jahren nahmen sie zu ; in einig en Jahren waren
manche Stellen der Wälle ganz gelb dav on ; dann v erschwand die Pflanze wieder b is
auf e inzelne Exemplare. Wäre nun Jemand hinzugekommeu

,
der di e frühere E r«

fahruug nicht hatte , er hatte auf den G edanken kommen können : jetzt wandert die
Pflanze hier an diesem Orte ein. Dieselbe Erfahrung ist anderweg en gemacht

,

so in Schlesien und inWestpreussen. Dr. B ethke tht mir mit, dass be i Pr. Friedland

seien, als ob die Pflanze gesät werden war ; dann ist sie wieder b is auf wenige E xem

Praust bei Danzig . 1878 hatte die königl. R eg ierung in Westpreumen befohl en , die
Pflanze auszumtten und ich bekam v on mehreren Orten der K reise Rosenberg ,
Mohrungen, Mari enwerrler Exemplare mit der Anfrage zug eschickt, ob dies die zu

vertilgende „Wucherblume“
sei ? Ohne Zweifel würde sie auch in jenen Kreisen v on

In Preussen ist mit richtiger E rkenntniss der Art Seneci0 vernalis 1822 v on

Lottermowr in R estenburg ‚
b ei dieser Stadt gefunden, also in demselben Jahre, in

dem er in S chlesien zuerst entdeckt ist. Aus dem Nachlass des Prof. E ysenhardt
sind 12B riefe Lottermoeers an ihn gerettet; jetzt im B esitz des hönig l. boten. G artens.

In einem v om 12. Juni 1822 ze igt Lottermceu Prof. E ysenhardt v on Rastenburg
aus an

,
dass er Seni vernalis daselbstgefunden habe und fügt hinzu : „Die beiden

beikommenden Exemplare sind noch nicht die beiden äussersten Extreme der Varie
t5ten auf trockenem und fettem B oden.

“ E ymnhardt trug Sene cio v ernal . in Folge
dessen in die hm dsohriftlidhe Liste der mmkwfirdigerm be i R astenburg wild

wachsendenPflam ein und v eröffentlichte ihn (v ergl.Eysenhardt.De aceurata plantaram
comparatione adusxis observ ationibus in florem prussicam. Diss. inang . 12. Mai 1823

p. 14) als neu fiir Preussen mit einem i. v. dahinter . Wenn v . K l ing g räff a. O.

angiebt, dass auch List in Tilsit v or 1826 Senec io v ernal. dort gefunden habe, 80

liegt mir kein B elag v or, der dafii r oder dagegen spricht und ich muss jene Angabe
dahingestellt sein lassen. E in Exemplar des S en. v orn. ist im hiesigen königl. H erbst

7011 List bei Tilsit gesammelt vorhanden, aber le ider
,
wie andere v on Kannenberg

bei. Stuhm, v on Albers bei G m b innen v or langer Zeit gesammelte ohne Ze itangabe .

Die handschrifl.licheu Aufzeichnungen v on List
,
eingetragen v on ihm in ein mit
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der Mark tmd S achsen unterr ichten will , verg l. Wimmer (F l. v. S chl esien
, 1857.

der Ostwinde zu Verbreitern der Pflanze in S chlesien macht, was anderwegen nach

ganz andere liegen kann, A sch er son (Verhandl. d. bot. Vereins der Provinz B randen
burg A. O.) und Ma sse (A. O. 27. Jahrg . 1885 IX

E s wäre sehr wüna henswerth, dass in den ältesten braudenburgischsn. schla

sischen, sächsischen und pemmerschen Herbarien nachgesncht wurde , ob sich darin

nicht auch Senecio vernal is aus einer Zeit, die v or der der vermeintlichen R inv en
derung in diese Provinzen liegt, finden hasse .

K ön igsberg , 4. November 1886 .



K eine T rüfl
’

e ln b e i O strometzko.

Von

B ob . Caspary .

E in in se inen Ang aben und Erinnerungen höchst zuverlässiger Freund, der
in Königsberg geboren und daselbst fast immer geleb t hatte , theilte mir v or langer

Zeit mit, dass ehedem in der G ewürzhandlung v on R udolph K öhl e r in Königsberg
sogenannte „T h0m

’
er T rüflbln" zu haben gewesen seien. Der Inhaber dieses G eschäfte

,

der es zu der Zeit
,
als mir diese Mittheilung gemacht wurde , besass und. an den. ich

mich desshalb wandte, wusste nichts davon. Da nach meiner K enntniss in Preussen
T rüfleln nur auf der Nom enkämpe be i Kulm seit mehr als fünfzig Jahren
schon gefunden sind

, interessirte mich jene Angabe meines Freundes uber

„T horn
’
er T rüfl

'

eln" sehr und. ich schrieb daher an Herrn B usch auf Archidiskonka,
Kreis Thorn, Vorsitzenden des landfi rthschafilichen Vereins des Kreises Thorn und

bat ihn, die S ache in der nächsten S itzung dieses Vereins zur Sprache zu bringen.

Herr B usch antworte te unter dem 2. November 1874: „E W. Hochwohlgeboren the ils

ich ergebenst mit, dass Ich ihr chatztes S chreiben v om 10. V. M. dem Vere in
vorgelegt und angefragt habe, ob 33h ein anderer Fundort fiir T rüfl

'

eln bekannt sei,
als die Nonnenk b ei K ulm. Diese Frage wurde verneint; keinem der Mitg lieder
ist bekannt, dass sonst noch irgend wie hier Trüffeln in der G egend gefunden

werden.

“ Damit nicht zufrieden, wandte ich mich mit derselben Frag e an den

Lehrer am G ymnasium zu Thorn, Adolph Hein. E d. Müller. Dieser antwortete am

10. November 1874: „In den 34 Jahren meines Hierseins, v on denen ich eine ziem

liche R eihe hindurch theils all ein, theils mit dem verstorbenen v. Nowitzki
,
dem

wohl kaum einWinkelchen imThorn’
er Kreise unbekannt gebl ieben ist, zu botanischen

Exkursionen verwandte, habe ich niemals irgend etwas v om Vorhandensein v on

W ein gehört. Auch die Kaufleute , die ich gefragt hab e, darunter einen 70jiihrigen,
der mit dem alten B ühler in geschüitlicher Verbindung stand

, wiesen nichts davon,
dass jemals ein T rü il

‘

elhandel über T horn existirt habe. E s wird daher wohl jeden

falls eine Verwechßelt1ng mit Kulm sein.

“

Ich war nach diesem negativen E rgebniss nicht wenig verwundert, aus der
Feder v on A seh erson (Verhaudl . dcs botan. Vereins der Prov inz B randenburg 188 1
S . 133) in einer Ab handlung über „Speisetrüfl

'

eln im nordöstlichen Deutschland“
zu
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lesen : „B e i Ostrometzko, gerade in der B iegung des Weichselstromes nach Norden,
ungefähr gegenuber der Mündung der B rahe , hat Herr R ittergutsbesitzer v . A b ens

leben, wie er Herrn Director Hutti ;; mittheilte, T rtifi
‘

eln in lohnender Meng e ge
funden.

“ Ostrometzko liegt im Kreise Kulm ; ich habe in diesem Kreise, ferner in
dem angrenzenden G raudenz und T horn viele B ekannte

,
der preuss. boten . Verein

hat dort viele Mitg lieder, und v on einer so interessanten Entdeckung , wie die v on

„
T rüffeln in lohnender Menge,

“
(1. h . also fiir den Handel lohnend doch wohl , sollte

mir Niemand etwas berichtet haben, wenn sie wirklich gemacht war? Ich fragte

daher bei Herrn E rb truohsess A. v. Al v enslehen auf Ostrometzko, der im Kreise
K ulm viele G üter besitzt und dessen Majorat: Erxl eben in Sachsen liegt, wegen des

T rüffelfundes an und erhielt unte r dem 7. Mai 188 1 die Antwort, „dass die Angabe
jedenfalls ein Irrthum sei.

“ Ich beeuitragte Herrn Apotheke
/
r E ug en R osanb ohm ,

der 188 1 die Kreise G randenz, Kulm,
T horn botanisch als Reisender des preussischen

botanischen Vereins besuchte , sich überal l nach etwa gefundenen T rüfl
"

eln zu erkun
digen. Wieder bloss negatives Ergebniss. Jedo<:h fand sich, dass bei einzelnen

G uü besitzern im G utsgarten gefundenes S leroderma vulgare mit in G raudenz ge

kauften T rüfi
‘

eln vermengt, zu Trüfi
‘

elwurst verbraucht wurde . Dies bewies eine

Probe solcher im Haushalt angewane T rüfl
'

eln, die Frau G utsbesitzer Vogel auf

Nielub Herrn Rosehbohm gab , obgleich ich ausser S tande war
,
da. die S tficlrchen

wirkl icher T rufl
'

el v on zu jungen Exemplaren kamen und keine ausgebildeten Sporen
hatten, die Art der T rufl

'

el zu bestimmen.

Ich theilte Herrn Professor A sch erson mit, dass die Angab en Hüttigs auf

I rrthum beruhen müssen und ersudate um B erichtigung . In Folge dessen beanstandete
A sch erson (a. o. 24. Jahrg . 1888 S . 28) in einer Sitzung des boten . Vereins der

Provinz B randenburg v om 8 1 . März 1882 die Angab e über Speisetr iifl
'

eln bei Q atw

metzko „als nicht hinlang lich beglaubig t
“

,
jedoch giebt B e i l (boten. Centralhlstt

188 1, B d. V, S . 298) in einem B er icht über jenen erwähnten Vortrag Aschersons an,

dass er auch schon v on dem Vorkommen v on T rüfi
'

eln bei Ostrometzko gehört habe
und ebenso ein

'

Mitglied des brandenb . boten. Vere ins 0. v. S amen, dass ihm schon

v or 15 Jahren davon in Bmn mitgetheilt sei . H ü ttig , G ärtner, der v on Herrn
v. Al v enslehen nach Ostrometzko berufen war , damit er seinem G ärtner dasel bst den
Obstbaumschnitt lehre , räumte die Möglichkeit ein

,
dass nicht H err v. A l veu s

l eb en ihm jene Mitthcilung über den T rüflcl fund bei O strometako gemacht habe,
hielt indess aufr echt

, dass eu
‘ die hfitthe ilung in O strometzllo selbst erhalten habe.

Hat nun einer derer, die die Nachricht v on Trü ffeln bei Ostrometzko v ar

breiteten oder bestätigten, Huttig , B e i l , v. S e in en , Trüfl
'

eln v on da g esehen ?

Hat einer der G enannten Forschungen an O rt und S telle angestel lt, um den

G rund jenes G erüchte zu ermitteln? Niemand !
1888 untersuchte ich d

i

e Seen der Kreise G raudenz
,
Kulm und Thorn und

kam auch nach Ostrometzko; ich v erhandalfie die Trüfi
'

elangelegenheit nun mündlich

mit Herrn v. Alvensleben und dessen B eamten : Herrn Oberförster G usev ius und

Administrator R ehse . I ch hörte v on. allen Se iten, dass W ein in O strornetzko nicht

g efunden seien und ich erfuhr nun auch die Umstände, die zu der falschen Nachricht
möglicherWeise Vem 1

r
lassung gegeben haben konnten. Herr v. A l vensl eben theilte
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die S c]eroderma vulg . waren ; auch schreibt Frau Möller : „S ie sind der G esundheit

nicht nachtheilig ; wir haben sie gegessen ; ihr Aussehen ist ganz das der achten

Trud
'

el
,
sie haben aber

,
wenn sie gekocht sind, nicht den würzigen G eruch und

G eschmack wie diese und sind mithin nicht als Del icatesse zu bezeichnen.

" Der).

2. S eptbr. 1875 wies mir Herr v. Z itzew itz auf B ornzin b ei S tolp in Pommern im

G arten dieses G ute „
T rüfi

‘

eln “
nach, die S cleroderma vulg . waren ; ebenso im Park

im S ande in G r. K ri en , demselben Herrn gehörig .

Den 28 . Juli 1879 sagten mir Herr Major R e storf anf K lota inen ,

K reis Heilsberg , und Frau G emahlin, dass be i ihnen im G arten „T rüfl
'

eln“
wachsen .

S ie wurden mir mit der Frage, ob es ächte se ien, vorgelegt; es war Sel eroderma vulg .

I ch erfuhr, dass diese
„T rü fi

‘

el“ zu T rüfl
'

elleberwurst verwendet würde und dass

Herr Major v. R esie rf nebst Frau und auch ihre Verwandten diese „T rüfi
'

elwnrst
“

ohne jeden S chaden gegessen hätten. Die mit S cleroderma bereitete T rüfi
'

elmrrst

hätte schwarze Punkte
,
der G eschmack sei durch den Pilz gar nicht verändert ; die

B ehauptung : solche T rüfl
‘

elwurst schmmke besser, als gewöhnl iche , beruhe auf. E in

bildung ; ihre „Trüflel
“
schme cke nach nichts.

In Preussen spe isen also vie le Menschen, gewiss hunderte , alljäh rlich S olom
derma vulg . ohn e N achtheil . G öpper t aber (50. Jahresbericht der schles. G es. fiir

vater]. G altur 1873, 1 14. O tto, Hamburger G arten u. B lumenzeitung 1877
,
64 u . 65)

stellt S cleroderma vulg . als G ift v on „grosser Intensiv ißt
“ dar, führt jedoch als

B eleg dafixr nur e inen Fal l an. I st denn in diesem Fall zweifellos festgestellt, dass

die g ifiige Wirkung einer v erspeieten „Sauce
“ dem S clerodmm a zumschreiben war ?

K onnte darin nicht etwas anderes G ifta
'

ges sein ? Der Fall scheint gar nicht dazu

angethan die g iftig e Wirkung v on 8 cleroderma zu beweisen und steht obene in den

höchst zahlreichen Fällen des nicht nw htheil igen G enusses v on. S cleroderma in

„T rüfl
'

elwurst
“ vereinzelt gegenfiber. Auch in dem Falle v on angeblicher Verg iftung

durch S eleroderma vulg ., den B a l l anfilhrt (Centralb laü A . ist es durchaus nicht

erwiesen ,
dass die giftige Wirkung v on S olemderma ausg ing. Vergiftungser

scheinungen kommen zu öfte rs bei ganzen Famil ien nach gemeinsamem G enuss v on

Speisen auch sonst v or
,
ohne dass Pilze dabei mitwirkten und ohne dass die Ursache

sich genau feststellen Haase. Finden sich solche Vergifim gsv orgänge da v or, wo

auch Pilze genossen sind, so wird vielleicht mit Unrecht diesen die nachtheilige

Wirkung zugeschoben. W. G . Sm ith (G arden. chrou . 1885 p. 48 ) tht mit
,
dass

in Epping Forest S clerodermu vulg . gesammelt wurde, damit Puten gefü llt und diese
schon gebraten in London als mit Trüfl

’

eln
“

gefüllte verkauft und gegessen werden.

E r äussert seine E ntrüstung über diesen B etrug , weiss aber v on Schfl ichkeit der

Wirkung nichts zu berichten. Es sind also zuv er lässig e , w issenschaftl iohe
Untersuchungen, n

i

cht B ehauptungen oder Vermuthungen über die F rage : ist Selero

K önig sb er g , den. 9. November 1886.



O stpreussische G rab hug el .

Dr . O t to T i sch l er.

{H ierzu T afel ti l — VI .)

E inlei tung .

Die Provinz Ostpreussen besitztnoch gegenwärtig eine zieml ich grosse Anzahl

von G mbhfigc ln, welche weit in des 1 . Jahrtausend v. Chr. zu rückreiohen. Dieselben
fallen aber immer mehr der ste igenden Cul tur, dem intensir eren Landm und be

sonders dem stetig fortschreitenden Ausbau des Chansseenetzes zum Opfer, wobei
leider oft diese ehrwürdigen Denkmäler einer uralten Vorzeit in einer der Wissen
schaft durchaus keinen Nutzen b ringm den Weise zerstört werden. Der jetz ige
B estand ist daher nur noch e in schwacher R est des einst vorhandenen

, und es g ilt

dense lben soviel als mög lich in e iner den strengsten Anforderungen der A lterthums

forschung entsprechenden Weise zu untersuchen.

Dieser Aufgabe hab en sich die b eiden hiesigen G ese llschaften, die Physika
l isch - ökonom i sc he und die A lterth11msgesell3 chaft Pru ssia unte rzogen und so im

Laufe der letzten b eidenDecennien ein b eträc htliches äusserst wichtiges sy stematisches
Mäterial zusammengebmcht. S chon friiher hatten G elehrte eine grosse Zahl dieser
Hügel gehfi

‘

net, vielfach aber auch D ilettanten dieselben zieml ich plunlos zerstört, so
dass bei der relativen Armuth an Metallsschen viele dieser letzteren G rabung en für
die Wissenschaft v on geringer Wichtigkeit waren. Ahe t doch haben sie manche

B ronze und manche Urne zu Tage geford ert, deren B edeutung durch die systema

tischen G rebung cn jetzt in klares Licht ge stel lt w ird , so dass immerhin ein Theil
dieser plenlos oder zufällig gewonnenen Objects doch noch v on Nutzen

‚
ist.

Die seitens der Physikalisch -ökonomischen G esellsehafi. unternommene ll

systematischen Ausgrabungen sollen in e iner R eihe fortlaufender Abhandlungen v er

Öfl
‘

cntl icht werden. Zunächst wird e ine B es chreibung des B aues der einze lnen Hüg el,
der Fund und G ruhv erhältnisse und der einzelnen F undobjecte gegeben werden.

Da die Hüge l, welche den G egenstand dieser vorliegenden 1. Abhandl ung bilden, nur
S ehr-“h mdoc phyn-ökou. G ese l lschaft. Jahrg . XXVII . 1 5
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e inen T he il des Inv entars enthi elten, welches diese ganze G räb erg ruppe geliefert hat,
so soll en die allgemeinen B etrachtungen und Schlussfolgerung en anf

'

die nächsten

Abhandlungen verschoben werden, welche dies Inv entar wesentl ich vervollständigen,
und aus demselben G runde sol len die Verg leiche diesmal auf desNöthigste beschränkt
bleiben. Eine Uebersicht über die älteren, pub licirten Auegrab ungen wird sich dann

späte r auch besser an die g enaueren B eschreibungen der H ügelgriiber anschliessen .

Methode der Ausgrab ung.

Im Folgenden will ich die Methode auseinandersetzen, d ie ich in mehr als

10jähriger Praxis ausgebildet und noch und nach entwickelt habe , welche für O st

preussen, wo man nur mit mäs sigmx Hügeln b is ca. 20 m Durchmesser zu thun hat,

für alle Fälle gen ügen dürfte und die slch im Laufe d ieser Zeit immer mehr und

mehr bewährt hat. Meine ersten Ansgrebnng cn wurden noch nicht mit. all den Hil fe»
mitteln, die ich später anwandte, ausgeführt, so dass hier wohl noch hin und wieder

kleine Missstände eintreten, die be i den späteren
'

nicht mehr vorkamen. B ei den

manchmal v iel grösseren Hügeln in anderen G egenden Europas werden sich in B ezug
auf die B ewältigung der ung leich grösseren E fd und S teinmaesen bedeutendere
Schwierigkeiten ergeben, welche andere, nmfessendere Massreg eln erfordern. Ebenso
wird die veränderte B auart solcher Hügel oft eine ganz andere Angrifl

'

smethode b e

dingen, auf die hier, wo zunächst die einhe imischen Verhältnisse berücksichtig t werden
sollen, nicht näher e ingegangen werden kann

,
zumal sich bei uns auch keine G eleg en

heit zu solchen Studien bot.
Meine Methode schl iesst sich

,
besonders in B ezug auf die Messung und Auf

zeichnung , wesentl ich an die v on Coheueen*) beschriebene an
,

einig e Modificetionen
wird. man beim Verg le ich leicht erkennen .

Dem Praktiker, welcher se lbst gräbt, wird manches in der folgenden A us

einandersetznng pedantisch oder zu detail lirt ersche inen , da viele Operationen so

einfach sind, dass jeder v on selbst darauf kommen
,
oder vieles nach seiner B equemlich

keit modificiren Würde . Manche der erprobten kleinen Hm dgrifi
'

e dürften aber doch
dazu beitmgen die Arbe it schnell er und sicherer zu g estalten und werden daher fast

übermässig ausführlich dargestel lt. Ausserdem gewährt die K enntniss der Ausgrabunge

methocle einen S chluss auf die Sicherheit der gewonnenen R esul tate .

Vor allen kommt es darauf an, Während des Verlaufes der G rabung den B au
des E ngels, all e S te inmnetxuctionen ,

die Lage jedes einze lnen Objectes möglichst
schnell und bequem zu messen und aufm zeichnen, für welchen Zweck ich die C c

hausensch e Methode als die al lerbeste erprobt habe .

Vom höchsten Punkte des Hügels werden g le ich weit entfernt nach Nord
und nach S üd am Fusse 2 Pfä.hle eingeschlng en. Eine ängstliche G enauigkeit ist
nicht erforderlich, da man die Ri chtung nachher mit der B oussole fest bestimmen
kann. Man lässt dann durch zwei Arbe iter eine genügend lange Schnur an die

Annalen des Vereins für N assanische A lterthumskundo und G omhiehtsl
'

oß chung . Wien
beden. B d. XII (1878) p. 245. 246.
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Pornos so lange , ohne diese zu drü cken
,
hing efiihrt, b is sie genau über dem zu

messenden Punkte l iegt, wo fman mit e inem Massstabe die T iefe misst. In Ostp

preussen genügt ein solcher v on rn Länge . Die B ezeichnung eines Punktes wird

also folgendermassm notirt, beispielsweise : 0 . N. z d. h. östl ich
v on. der NS .

-Linie, nördlich v on der OW.
—Linie

,
unter dem Niveau der Schnüre .

B ei dem Aufmessen habe ich dies Niv eau rnit dem G ipfel des Hügels nicht immer

übereinstimmend genommen, beim Ausarbeiten des Protokol ls kann man immer v on

der Höhe des G ipfels als Null-Ebene ausgehen.

Diese Masse trägt man g leich auf carrirtes, am besten in Mil limeter ge
theiltes Papier e in, welches auf e inem kleinen B rett chen mit H eftstiften bc

festig t ist und b ei R eg enwetter mit übergestecktcm Wechstuch geschü tzt wird.

Wenn man be i S te inc0nstructionen einige Steine auf diese Weise einträgt, kann man
die übrigen le icht und sicher aus freier Hand einze ichnen.

Cohauseu a. a. O. schlägt eine auf dem Felde zu fertigende S etzwag e v or

An einer R uthe be festigt man eine Schnur
,
in deren Mitte ein S tein eingeknüpft

wird
,
während v on der Mitte der R uthe eine ebenfalls einen S tein tragende Schnur

b erunterbfingt. Diese R uthe soll dann mittelst Umsohl ingnug in die Mitte der

horizontal zu spannenden Schnur gesteckt werden ,
welche dann an e inem Ende 8 0

lange verschoben wird, b is be ide Steinchen übereinander hängen. Die herabhäng ende
Mitte soll dann horizontal se in, ebenso W ie die gespannte Schnur . D ies Instrument

fand ich aber viel zu ungenau , auch als ich mir ein präciseres aus Messing hatte
fertigen lassen. Zumal b ei Wind war ein sicheres E inspirden so schwer zu erzielen

,

dass sich nur sehr unzuv erlämige Resultate ergaben. Auch wurden die S ehnüre so

bedeutend hersbgezogen, dass man sie erhebl ich oberhalb des G ipfels führen, also recht

hoch an den Mühlen befestigen musste . Wenn man sich an die Ausgrabung v on

Hügeln macht, ist es doch nöthig mancherlei mitzunehmen
,
so dass die obige kleine

Libelle nebst Stativ das G epäck nicht wesentlich vermehrt. In der Nähe der S ee
kann man oft nach dem Meereshcrizont die Schnüre spannen.

F iir den F al l, dass es durchaus nicht gel ing t, vier starke, genüg end lange

Ptiihle a nfzutreiben
,
was in sehr armen, dünubev ölkerteu G egenden eintreten könnte

,

wird man eine andere wenig er bequeme Methode anwenden. Man zeichnet dann auf

einem Messtische einfachstcr Construction. Die gut ange fertigte Tischplatte wird

mittelst eingeschrsub ter H ülse auf einen m ittelst einer Nuss allseitig bewegl ichen
Zapfen gesetzt, der auf einem sol iden Stative befestigt ist. Mi tte lst aufgesetzte r

L ibelle wird die Platte horizontal gestellt und mittelst eines D iopterl ineals nach

einem festen Punkte crientirt
,
während das Stativ immer üb er e in und demselben

ausserhalb des Hügels befindl ichen Punkte sieht. Man v isirt dann mit dem Diopter
lineal v on dem festen M ittelpunkte des T isches nach dem z u besünimenden Object,
nimmt die Entfernung mit dem B andmansse und träg t sie in richtig er R eduction

längs der Kante des Lineals auf (also Darstellung mittelst Polarcoordinaten). Die

Messung der Höhen resp. Tiefen wird man durch Nivellement mittelst jenerDiepter

l ibelle v on einem bestimmten festen Punkte aus vornehmen, eine v iel umständlichere

Operation. Da der Messtisch immer feststeht, that man. g ut, auf einem kleinen
Ze ichenbrettchen diese Punkte zu copiren und hierauf im Hüg el selbst die Zeichnung
der S teinconstruc tioneu zu vollenden.
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Man kann auch ausserhalb des H ügeln ein Quadrat v on vier S chnüren
spannen ,

die dann durch vier niedrige Pihhl e befestig t werd en und v on dienen aus

messen
, doch kommen dieselben bal d mit der ausgeworf

‘

enen Erde in Conflict und

das N iv ellmnent ist ebenso mühsam .

E s ist die G oheneensche Methode immer die beiWeitem bequemste und em

pfehl enswerthent9 . Wenn man lang e Pilihle nicht an O rt und S telle erhält
,
wird

man gut then, sie anderweitig zu kaufen und herenzuscheii
'

en.

Der weitere Verlauf der G rabung wird genen protokoll irt. Um fernere De

tails
,
wie den B au der S te ink isten etc . genauer einzeichnen zu können

,
habe ich

das Notizbuch aus einem grober cerrirten Papier b inden lassen.

Wenn die horizontalen S chnüre gezogen sind, wird zunächet das Profil des
Hügeln naeh zwei Querschnitten aufgenommen. Man steckt das eine Ende den B and
meneses am K reuzungepunkte der S chnüre fest und misst naeh all en vier R ichtungen
v on Meter zu Meter die Tiefe der Oberfläche unter der S chnur mit dem Mneesetabe .

Dieee Profile kann man auf dem earrirten Papiere pnrre llel ihren R ichtungen ausse r

halb der S telle, welche der G rundriss des H ügeln einnehmen wird
,
e intragen.

Währe
'

nd diener Operationen können alle irgend disponiblen Arbeiter schon

rüstig ans Werk gehen ,
wenn nur die unter den S chnüren befindlichen S treifen ge

schont werden.

O ft muss noch die Abholzung des Hügeln vorangehen, wob ei B äume und

S träucher aber zunächst nur über derWurzel nbgehnuen oder abgesägt werden dürfen.

Am besten ist es, wenn man den Hüg el sohichtenweise abtragen kann, so

dass falle S teiucoustructionen klar zu T ag e treten und b is zum S chlusse sicht

bleiben. Das ist aber nur bei kleinen Hügeln b is zu ca. 10m Durchmeeeer mögl ich,
wo die Erde noch b equem v on. der Mitte aus b is über den Rand geworfen werden
kann. B ei grösseren Hügeln müsste sie noch einmal bewegt werden, eine ent

schiedene Arbeitsverschwendung , fall s nicht der be i der Plenirung selbst interessirte

B esitzer die Erde sofort wegfährt, ein ste ts sehr will kommener F al l . B ei grösseren
Hügeln muss die Abtragung daher i n zwe i Abthe ilung en vorgenommen werden, was
bei unseren Hüge ln v on b is z u2om Durchmessmr genü gt und gut durchzuführen geht.

Man trägt dann zuerst den äusseren Mantel in eine B reite v on. ca . 5 m ab

und lässt die Erde mög lichst weit nach aussen werfen. E in Theil der Arbe iter schält
die R as endecke ab

,
während andere den äussersten S teinn des H ügeln verfolgen

und blosslegen. Unsere Hügel sind me ist aus S chichten v on S te inen und Erde auf

gebaut. E s muss zuerst immer die über den S teinen l iegende E rdschicht abgegvnben
werden

,
weflschon in den höheren S chichten oft kl einere Objecte vorkommen

,
denn

erst darf die nächstfolgende S te inschieht ausgebrochen werden. So fahrt man fort b is

zum B oden des H üg eln.

Um die S chichtung des E ng els zu erkennen, lässt man unter einem oder

unter zwei S chnü ren v om Rande an einen miissig breiten G ruben b is auf die Sohle

des H üge ln soweit wie mög lich nach der Mitte zu legen (die b ei schneller oder

pfuscherhafla Durchwühl ung einen Hügels ausschliesslich
,
ab er etwas breiter an

gelegten K reuzgräben). Die eine Wand muss g enau unter der S chnur liegen, 30 dass

man die S tein und E rdschiot messen und in das Profil des H ügeln ein

zeichnen kann. Sobald regelmässige S te inlager oder andere Cmstructionen zu T age



treten, werden sie in den G rundplan eingezeichnet, wobe i es genügt , nur einig e

S te ine genau zu messen. Wenn sie eing ezeichnet sind, kann man sie ent

fmn en und Später den ganz steinfre ien R aum w ieder mit Erde v ollwerfen.

Unsere O stprenssischen H ügel enthalten in der Reg el sehr viel Steine ich.

habe einem H ügel b is über 100Cnhikmeter entnommen. FA müssen daher ein bis zwei

Paar Arbeiter fortwährend die Ste ine wegtmg en und auf Haufen werfen
,
falls sie

nicht v om Besitzer fortgefahren werden können .

Wenn derMantel ab ge tragen ist, kann man es mit dem Kerne ebensomachen

werfen. Diese Zweitheilnng genügt b ei uns.

Cohansen empfiehl t schmälere B ingg
'

rähen und zieht es v or
,
die stehendeWand

anzngreifen, anstatt schichtweise ehzntmg en. Ich hal te das fiir nicht so praktisch
da die hier zu Tage tretenden Metallobjecte v iel leichter beschädigt werden können,
zumal die Arbe iter äusserst schwer v on der Angewohnheit abmhringen sind

,
hervor

mgende G egenstände aus der Wand heransznziehen
,
wobei diese, falls ihre Con

stitntion nicht nnerschfitterl ich ist, meist zerbrochen werden. B ei v orsichtigmn,
schichtenwe isem Ab trag en v on eb en, was selbst die nngeübtesten Arbeite r schnell

b egreifen, wird viel Weniger zerstört und lassen sich grössere O bjecte ‚
die doch meist

horizontal liegen, leichter fre i mechen‚

Die frei zwischen Ste inen stehenden Urnen sind meist zerdrückt, und müssen
ihre S cherben sorgfäl tig gesammelt werden ,

sowie die dazwischen l iegenden O bjecte.

In der R egel sind sie aber in grösseren oder kleineren S te inkisten eingeschlossen,
welehe frei gelegt, sorgfäl tig ausgemessen nnd aufgeaeichnet werden müssen , am

besten in etwas größ erem Massstabe.

Man wird di ese K isten in der Regel an den grösseren platten Deckste inen
erkennen, denen daher besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden ist.

Wenn die Kiste frei steht und ab geze ichnet ist, kann man die Steine ent

fernen nnd die darin stehenden Urnen, wie andere O bjecte nach der später mit
zntheilenden Me thode haben .

Im N orden der Provinz sind die Kisten und anderen Urnen
,
wie sich weiter

unten ze igenwird
,
durch den ganzen Hügel v ertheilt, undmanmuss daher die Ab tragung

des ganzen E nge ls vornehmen, um sicher zu sein, dass man ihn voll ständig aus

gebentet hat, wenn auch manchmal die mittl ere H anptkiste sich als ausgeraubt er
weist. Weiter sü dl ich, wo e ine grosse Kiste auf der Südseite des H ügels auftritt

,

und wo man den Verlauf dieser grossen Ste ine leicht erkennt, ist es zweckmäseig ,
mit. einem Theile der Arbeite r diese grosse K iste möglichst bald frei zu machen,
während die anderen auf die gewöhnliche Weise arb eiten, um den Verlauf der Stein
se tzungen zu erforschen. Stel lt es sich dann heraus

,
dass die Kiste schon ausgemnbt

ist, wob ei die grossen Träger und Deckste ine oft noch an O rt und Stelle um oder

dnreheinsnder geworfen liegen, so kann man die Arbeit bald aufgeben, während man
dies im 8 3mlsnde nicht than darf, de hier oft noch eine gute N achl ese zu halten ist.

Die Um en in den Kisten sind in der Regel besser erhal ten als die frei

zwischen S teinen stehenden und hal ten
,
selbst wenn zemprnngen, doeh meist in der

F orm zusammen. Die al te R egel
,
sie erst ordentlich an der L uft trocknen zu lassen,

ehe man sie hebt
,
ist zwar ganz zweclanüseig , aber bei dringender Zeit da man
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Schale (diese ist der Haltbarkeit wegen ein für allemal verw i chen) rührtman gebrannten
G yps in Wasser an

,
taucht bereitgehaltene viereckige Papierstreifen mit einer Kante

in diesen Brei und kleb t sie auf den Zeug etreifen nach oben und nach unten, so

dass sie sowohl die Mündung der Urne verschl iessen al s den freien Theil des B euehss
einhöl len. Mit dem Zwirn überzieht man das ganze nach al len mögl ichen R ichtungen.

Dann taucht man eine zweite Lage Papierstü cke mit einer S eite ganz im G ypebrei,

streicht sie dicht auf die erste an und zieht den B indl
'

aden immer fest darüber. Wenn

man das G anze noch mit G ypsb rei überstreicht, erhäl t man einen dicht anliegenden

Verband aus Papier, G yps und Bindfaden, den man nun auf dieselbe Weise durch
Auflagen v on dickerem Papier so lange verstärkt, als man es für erforderlich hält.

E rponirtere S te ll en wie der Rand , eckig e Vorsprünge müssen natürl ich einen etwas
di ckern Mantel erhal ten. S eh r hervorragende G lieder, wie Henkel ein. umkleidet
man vorher mit Sand. Wenn dieser oberste Verband angelegt ist, macht man die

Urne wieder weiter so tief frei
,
als ihre Konsistenz erlaubt

,
kl ebt auf dem untersten

G yporand neue Papierstreifen und legt ganz ebenso den zweiten Papier—G yps-Bind
fadenmantel um,

was in der R egel genüg en wird. S teht die Urne auf S and oder

Erde
,
so verläng ert man ihn ein wenig unte r ihrem Boden. Dann wird sie mit dem

S paten unterhalb des Bodens gehoben, mit geschicktem Schwung umgekehrt und

mit dem K epf in weiche Erde gesetzt auf untergelegtss Papier der R einli0hkeit
wegen. Man kratzt unten die überschüssige Erde sb , schliesst die freie O efl

°

nung

durch Papierstreifen, die man auf den Mantel klebt und verstärkt den Verband so

weit erforderlich . E in Etikett muss man immer über die Mündung der Urne leg en,

da es hier vollständig gesichert ist. Um sich unter den eingegypsten Urnen leichter
zu orientiren

,
kann man ein zweites mittelst Bindfaden an dem etwas empor

gehobenen Zwirne anbinden und diese S tel le noch gut übergypsen. Denn eine sorg

faltige, womög lich mehrfache E tikettirung ist ein H aupteri
‘

orderniss. S chl imrm r ist

es
,
wenn die Urne, wie häufig vorkommt, auf einer S teinfiiese steht. Ist diese klein,

so thut man v ielfach gut sie mit einmngypsen, nachdem man den Zwischenranm

mög lichst mit S and ausgefüll t hat. Denn oft stehen die Urnen auf di esen Fliesen
so fest, dass der Boden beim Abheben leicht ausbricht, und auf den Boden kommt
es b ei den Urnen der Hügelgräber sehr an. Man muss diese Trennung mit Messer
und Nadel langsam zu voll ziehen suchen

,
und bricht doch noch etwas aus, so werden

die sorgfältig gesammelten S cherben später eingekleht, falls sie nicht ganz zerfal len.

Stehen 2 Urnen so dicht aneinandergepreset, dass sie sich eng berühren, manchmal
sogar etwas einge drückt haben, so muss man die Papierstreifen, Fäden und Q ype

.

v erhend um diese Contactsüalle führen, indem man beide Urnen g leichzeitig in Ver.

band legt. Sol lten die Ur nen doch an dieser S telle ausb röckeln
,

so sind sie

Wenigstens im Uebrigen erhal ten und können hier leicht ergänzt werden, ein b e

sonderer Vorzug der Methode. Auf dieselbe Weise kann man eine Menge dicht ge
drängter Urnen einer ganzen Steinkiste gleichzeitig in Verband legen.

G yps ist auch sehr zweckmitssig be i ditficil en Objectou aus B ronoe oder

anderem Material zu verwenden, und es ist dah er durchaus geboten zu jeder Aus

grabung v on vorneherein eine grössere Quantität G yps mitzunehmen. Da es bei

längerer Arbeit schwer fäl lt in der N ähe guten G yps zu erhalten, lasse ich denselben
aus K önigsberg (d. h. dem nächsten Centralpunkte) kommen in Postpacketen zu
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10 Pfd.
,
in doppeltem Sack aus starkem Papier und noch in Zeug eingenäht. So

kann er, ohne zu N aben, versandt werden, der Postbote bringt ihn sicher b is in die

abgelagonsten G egenden, die H üllen werden be i weite rem Arbeiten verbraucht
‘

nnd

die Transportkosten betragen höchstens 5 Pf. pro Pfund.

Kl einere O bjec ts legt man annähernd frei, d. h. schneidet einen E rdklotz

um sie los
,
bedeckt sie wieder mit Erde

,
macht einen kleinen Erdwall herum und

üb erg iesst das ganze mit dickem G ypab re i. B ei grösseren Stücken muss man Hol»
stäbchen

,
A sste

,
zerspal ie ne Clgmmndeckel hinein oder hernberleg eu‚ um dem

G yps mehr Festigkeit zu verleihen. B ei noch . grösseren lege ich , um G yps zu

sparen
,

einen Rahmen aus C igarreub rettchen um und auf den Klotz und

lege dann den Verband in alter Weise aus G yps, Papier und Zwirn an . Wo

solche grössere Objecte in Masse zu erwarten sind, nehme ich eine Anzahl etwas
dickerer Brettchen mit, die auf dem Felde zu v iareekig en B ahraen zusammengenagelt

und übergestülpt werden. Die De ckbrette r werden dann ab er am besten nicht auf

g enagelt, sondern aufg emhröben, um E rsohütternng en zu vermeiden. Das Umkehren
ist be i kle inen S tücken leicht, man muss den E rdklotz nur immer zieml ich tief

durchsehne idexi . B ei grösseren muss man eine Re ihe kleiner Brettchen in der

R ichtung der geringsten Breite durchschieben
,
nöthigsnfalls mit. 2 längs gelegten

S teb en und mit einander über dem G ypsklumpen verschlingen. B ei sehr gweeon
,

flachen S tücken, wo ein üb ergestülpter Rahmen empiehlenswerth, muss man. den E rd

klumpcn unmittelbar an der Unterseite dieses Rahmm s mit einem langen schmalen
zugesct Brette oder besser mit einem zu diesem Zwecke eig ens bestimmten
dicken E isenl ineale gewissermassen durchsägen . Unmittelbar dah inter schiebt man
immer schmale Brettchen nach. Nac h v ollsndetc r Durchsiignng kann man sie ge

nügend festschl ingen, den Kasten umkehren und auf der Unterse ite e inen geeigneten

Verschluss anbring en. B ei den einfachen G ypdrlnmpen legt man auf den g latten

Sand, in den man al lenfalls einige Vertiefungen schneiden kann, eine Lage geö lten ,

oder zwei gewöhnlichen weichen Papiers um das Oe ffnen zu erleichte rn und

giesst dann eine G ypssohicht über die nach oben gekehrte Unterseite, worauf man
beide Hälften fest zusammenbindet. Jedermann wird beim arbeiten leicht heraus
finden, wie am bequemsten vorangehen ist, dabei aber die nng emeine Bequeml ichkeit
des G yp ses sowohl beim Ausgraben als beim Verpacken der F undstücke kennen
lernen.

Wenn die G egenstände zu Hause angekommen sind, kann man den Verband
der Urnen leicht lösen, da der G yps neben Papier und Zwim ja eigentlich nur eine

unte rgeordnete Rolle spielt. Man schneidet mit e iner spitzen S cheere hinein und

kann die Lagen leicht abb iätisrn. Man lässt die Urne dann gut trocknen tmd kann
sehr mürbe oder mi t le icht abhröckelnder G lättschicht versehene Stücke während der
succe seiv en Entfernung des Verbandes tränk en. B e i poröser Oberfläche ziehtWasser

g laslösnng gut ein und g iebt eine grosse Festigke it. B e i glatter, dichter Oberfläche
bleibt aber ein weisslioher Anflug v on Ki esel säure zurü ck

,
der sich nicht gut ent

fernen lässt. Hier kann die g anz ansgetrocknete Urne mit. einer Lösung v on

gebleichtem Sohellaek in S piritus, dem Sehr wenig R icinueöl zugesetzt ist, getritnkt
werden. Den zurü ckbleibenden G lanz nimmt man der gefestigten Urne durch v or

sichtig es Abwaschen mit Spiritus, was nur bei bunten Urnen sein Bedenken haben
S chriften der phys.-ökon. G esellschaft. Jahrg . XXVII. 18
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k ann. Das R einigen solcher mürben Stücke ist daher sehr vorsichtig vorzunehmen
nnd auch v or dem im allgemeinen, besonders bei Lehmboden, erforderlichenWaschen

mit.Wasser ist znnitchst zu prüfen, ob dadurch nicht R este v on Farbe oder andere

Verzierungen der Oberfläche zerstört werden können.

Ueber das Zusammensetzsn der Um en aus ihren S cherben ist a. a. O. aus

fiihrlieh gesprochen.

Die in G yps eingeschlossenen B ronzen oder Objec te anderer Natur kann man

nun auch noch
,
ehe sie aus dem G ypskästchen gehoben werden, wesentl ich festigen

und dadurch O bjects retten
,
welche bei der blossen B erührung ganz oder theilweise

zerfn.ll en wären.

Msn hebt die eine Se ite des G ypsmentels ab und reinigt das Stück soweit

es seine Consisteuz erlaubt. Feste Stücke wird msn natürlich ehwaschen, bei sehr

mtirben und mehligen geht das nicht an, man wird daher den R est der Erde
vorläufig nicht entfernen können, sondern man winkt des vollständig soego

troclmete Stück gründl ich mi t einer Lösung v on geb leichte rn $chel laek in Spiritus‚

der ein paar Tropfen Itioinnsöl zugesetzt werden können, um die Masse nach dem

Trocknen weniger spröde werden zu lassen Man muss dies fortsetzen
,
so lange noch

irgend Leck in die B ronze einzieht
,
wobei natürl ich zieml ich viel durch den Sand

aufgesogen wird. Wenn all es fest ist, kann man die anheftende Erde und den S and

wieder vors ichtig aufweichen, indem man aus einem Tropf
'

g leschen (e iner ausge

gang enen G le3 röhre mit übergestnlptem, kurzem, geschlossenem G nrnmiechlauehe) tropfen

we ise Al kohol zusetzt. Dabei muss die B ronze noch fest bleiben oder sehr wenig
aufgeweicht werden. Die Erde entfernt man dann mit S tiebel

,
Nadel

,
Pinsel. Wenn

diese Seite ganz frei pri1pnrirt ist, bedeckt man sie mit S and, g iesst wieder G yps
herüber und dec kt die andere Se ite ab . Sollte die S ehellechlömmg nicht g enüg end.

durchgedrungen sein
,
so muss man sie nochmals tränhen, im Uebrigon behandelt

man sie wie die erste .

B e i grösseren O bjecten, w ie B ronzegefiie sen, die in unseren Hügeln bisher
noch nicht vorgekommen sind, wi irde man den G ypsmante l stückweise entfernen, die

B ronze triinken und präperiren, und denn zu einer benachbarten Stelle übergeben,
nachdem man über d ie erste einen massiv en G ypsüberzug gegossen hat. E s erhält

dann nach und nach des G efäse einen aus einzelnen S tücken bestehenden soliden G yps
mantel

,
der so zusammengesetzt ist, als ob man. einen A bgase des G efässes machen

woll te , und der sich, wenn die Arbeit beendet, d. wenn die Innenseite gereinigt

ist, leicht ause inandernehtnen lässt. Um das Auhsf
'

ten des G ypses zu v erhindern,
bedeckt man die freien Ste ll en mit dünner S andschicht. Papier ist weniger zu

empfehl en, weil dasselbe an den R ändern oder fal ls man v on der R ückseite noch

mals tränkt, leicht anheften könnte und dann später mühsamer zu entfernen ist als

einzelne Sandkörner. An vollständig zerbröckelnden Stellen wird man an der

Innenseite eine feste—re Unterlage enkleben: wenn solche ganz zerbröc
'

kelten oder

zerfel lenen Stel len aleo auch nicht immer erhalten werden können, so kann man nach
dieser Methode doch noch äusserst diffieile Objecte retten.

Die Anwendung auf Objecte jeder anderen A rt
,
Knochen, E isensechen, G lare

Perlen oder G efiisse etc . etc . erg iebt sich ganz v on selbst und wird jedermann in
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ganz genau feststellen, weil die Kante meist v erpflügt ist und der B eg inn der glocken
ßrmigen Erhöhung nicht mehr scharf herv ortritt. Die Höhe muss ca. gewesen

se in, doch steigt der natürliche B oden nach Westen etwas in die Höhe
,
l iegt hier

also flacher unter dem G ipfel.

Den Aufbau des Hügels erläutert beistehende Skizze (F ig . I), wo nur die

regelmässigen S te inconstructionen, die Steinkisten und einzelne Urnen dargestellt,
die Steine des Pflasters und der Deckschichten aber fortgelassen sind.

Aussen umgehen den Hügel zwei Kränze regelmässig , dicht an

nicht sehr bedeu

8 0 l o 1 o no

F igur 1.

ist ergänzt gezeichnet, während beim inneren kein Stein
der Südse ite zeigten beide K räntze eine correspondirende Lücke v on B reite

,
die

besonders beim inneren nicht mehr zufäll ig erscheint
,
zumal hier auch das B oden

pflnster im Halbkreis zufl ckweicht. Zwischen beiden Kränzen war der über 1 m

breite Zwischenmum ganz steinft9i. Von dem inneren an erstreckte sich auf dem

N iv eau des natürlichen B odens b is zu der mittleren ovalenMauer ein Pflaster kleiner
S teine v on 20— 25 cm Durchmesser.

In der Mitte des Hügeln zog sich v on Westen nach Osten ein aus 3 Schichten
ü bereinandergelegter Ste ine erbaute ov a l e Mau er hin , die ursprünglich wohl

ca. m Länge, B reite hatte (wenn man die ungestörte Hü fte ergänzt denkt,
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w ie durch die Punkte des Plea se angedeutet), mit. ihrer Mitte ziemlich genau im

Mittd punkte des Hüge ls. Dieselbe war an den S e iten O st, S üd, West noch in

derselben Höhe im Westen m unte r dem G ipfel, also v om B oden aus ca. 1 m

hoch erhalten, im Norden war sie niedriger, viell eicht bei N achbegrähnissen etwas

zerstört (oder beim Abgraben Anfangs nicht so beachtet) ; im allg eme inen trat sie

aber vollständig ausgesprochen her
vor und war unten durch seitli che S te ine genügend

verstärkt.
B is an diese Mauer erstreckte sich das B odenpfiaster, darüber ein E rdmanhal

b is zur obersten Schicht der Mauer, und dann zog sich eine dreifache Schicht v on
K epfisteinm über den ganzen Hügel, welche noch v on einer die Steine manchmal
nicht ganz v erhüll endcn Erdschicht bedeckt war.

Die ovale Mauer war also wohl der ursprüngl iche Mittelbau und beherbergte
in ihrer Mitte die erste , bedeutendste, neutral e Kiste (I). S ie ist aber jedenfalls bei
einem späteren B egrübnisse in ihrem westlichen Theile gestört werden. Men muss
annehmen, dass sie hier abgebrochen wurde , worauf man im Niveau des B odens einen

etwas unregelmässigen Kreis grosser Ste ine v on Durchmesser legte , aber darauf
im Westen und Süden (hier jedenfalls) die Mauer wieder aufbaute

,
jedoch nicht ganz

genau, so dass sie an der B erührungsstelle mit dem R este der früheren Mauer einen

einspringcnden Winkel bildet (wie der G rundplan deutl ich zeigt). Im Osten geht

der Kranz grosser Steine unten durch das Ov al
,
eine B rücke zwischen beidenWänden

bildend. Das jetzt etwas m rcgelmässige, v eränderte Oval hat m L änge. In

seiner Mitte be fand sich die

[Zentrale 8teiniciste Diese lbe stand ca. m unte r dem G ipfel auf dem

natürl ichen E rdbO dml . All e diese kleineren Kisten haben einen ähnlichen B all . S ie

werden v on einer Zahl vertikaler Träg er gebildet, einfacher G ranitgaschiebe , deren

Innenseite man möglichst platt gewählt hat, die aber doch zieml ich nnregelmässig

und daher zum B au regelmässiger v i emekiger Kisten wenig gee ignet sind. S end

steinplatten, die sich dazu v iel besser eignen, trilit man weit seltener, daher b ilden

reg uläre v ierseitige K isten fast die Ausnahme, man findet zwei auch mehr T räger an

einer Seite , wodurch die Form oft recht unregelmässig , fiini
‘

eckig oder v on verwandter
Form wird ; manclnnal sind auch mehrere Steine ü bereinanderge legt, um eine Wand

zu bilden. Die Fugen sind besonders bei grösseren Träg ern noch durch kleine Steine
verzwickt, und unten dienen mehrfache R eihen vorgel egte r Ste ine zur Sicherung der
T räg er. Ueber den T rägern liegen einer oder mehrere verbindende möglichst glatte
Deckste ine, die aber, Wenn aus G ranit

,
manchmal doch noch zieml ich dick sind. E s

.

finden aber auch Abweichungen statt
,
wie gerade be i v orliegender K iste , man trifit

mehrere S te inaahiehten, auch Ste inhaufen drüb er. Der B oden ist in der R egel mit

kleinen glatten Fl iesen, am liebsten aus Sandste in bedeckt. Die Ma sse v ariiren

sehr, v on 2 m Läng e (was selten) b is herab zu B reite bis O
H
6O die H öhe

und darunter, im Allgemeinen sind die Samländischen Kisten ziemlich klein,

gehen sogar b is zu sehr unbedeutenden Dimw sionsn herab
,
wie die folgende

Die Kiste I war v on 5 Trägern v on in maximo 68 ein Höhe
,
40— 8 ) B reite ,

15— 20 Dicke gebildet, die gewissermassen im F ünfeck standen und aussen gut v on

schützenden horizontalen S teinechkhten umstellt waren. S ie war nicht durch Deck
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steine geschlossen, sondern v on 8 Schichten flacher Steine gewissmmassen gewölbeartig
überdeckt, so dass sich e ine Art K appe über ihr erhob. Von einem wirklichen

G ewölbe oder einer sich trag enden Ueherkragnng war natürl ich nicht die Rede, wenn

auch die unte rste Schicht nur ringfb rrnig den Trägern anfing . Man hatte die Ste ine
erst auf die mit Erde angefü ll te Kiste gelegt, such te ihren Druck aber mögl ichst zu

mindern, woher man z. B . in die oberste S chicht einen Mahlste in legte der sich

wölbend in die zweite herunte rreiehte.

Diese grossen ausgehöhlten Mahl ste ine finden sich viel fach in den Hüg eln,
besondere zur B edeckung v on K isten verwandt, also ein sicheres Zeichen, dass sie

schon damals zum H elden oder Quetschen des G etreides verwandt werden, mithin
dass das Volk dieser G rabhüge l G etreide baute .

Die Kiste hatte aussen die Dimensionen ca. 100 100 cm
,
innen 90 X 70.

In ihr standen 2 T hongefhsse , nördlich eine grosse Aschen-Urne mit echalentb rmigsm

Deckel (Tfl. I II (I) F ig . 1 und 1 a. Inventar des Prov inzial—Museums N o. 1248
,
1244)

mit g9bmnnten Knochen ang efül lt, ohn e jede B e igebe.

Die Knechen in all en Urnen der Hügelgräber l ieg en dicht beisammen, 0%
in v erhältniasmässig kleinen Raum gest0pft, so dass manchmal nur noch wenig E rde

in der Urne Platz hatte. S ie sind sorg fältig nach dem B rande ausgelesen, v on Erde
be freit und ziemlich gmbatückig . Dies ist ein wesentl icher Unterschied g eg en die

gewal tigen Urneu der S emländischen G räberfelder, wo die Knochen nur einen kl einen
Theil der Urne einnehmen

,
manchmal in der Erde zerstreut sind und im Al lg emeinen

in kle ineren S tücken auftreten.

Die Urne hatte 2 kleine Henkel , welche aber schon in alter Zeit abgebnodmn
sein müssen

,
dies zeigt auch die alte

, verwitterte B ruchfiitche. Eine nähere

B eschreibung dieeer und der folgenden T hongeflisse und B eigebcn wird erst am

S chlusse im Zusammenhang gegeben werden.

Südl ich davon stand ein grosse r Henkelkrug mit einer flachen auf der

Unterse ite durch Nägeleindrüclre verzierten Thonschnle bedeckt (Tfl. II I (1) F ig . 2

und. 2a. Inventar. 1245 , 1246. Der De ckel ist verkehrt, mit der characte ristisch®

Unte rseite nach oben gezeichnet). Der Krug hatte einen Doppe lhenkel , der untere

ist ab er auch schon in alter Zeit abgebrochen. E r war nur mit Erde ang efü llt, ist

mithin ein B e ig efäes. Von den S chutzsteinechichten der Kiste zog sich b is in die

O st»E cke des Ov als ein Zickzeckstreif v on S teinen, und im S üd— O st lag an der Mauer
ein S toinhanfen, sonst war der innere ov ale Raum nur mit Erde erfüll t. Unte r den
äusseren S te inachichten mg sich eine Aschenschicht hin, sie noch etwas überragend,
die auch auf der Westseite der Kiste herv ortrat. In ihr fanden sich einige Scherben
und K nochenstilckchen, und ein Fragment eines kleinen B ronzeringchens. Viell eicht
war dies die ursprüngl iche B randste lle, wo der Scheiterhaufen für das erste G rab des
E ngels errichtet war, nach dessen B eseitigung man dann die Steinkiste erbaute.

Kiste II . Der westliche The il des O v nls war im Allgemeinen mit Erde
erfiillt Im Niveau des B odens lief der erwähnte Ste inh aus herum,

in dessen

Mitte excentrisch die kle ine K iste II mit dem oberen B ande tief
,
also in den

natürlichen B oden eingetieft stand. S ie war aus 5 etwas unreg elmltssigen Träg ern

es befinnd sich aber etwas seitlich ein die Kiste theilweise überdeckender ca. 1 m hoher
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Scherben sind entsohiedcn zerstreut und be i einer, g lücklicherweise äusserst unbe
deutenden B eschädigung des Hügels aus einer benachbarten Ste lle hierher geworfen.

S ie ahnen dan Urnen I V und V.

Ausserdem fanden sich Scherben v ereinzelt an verschiedenen Ste llen des

Hügels v erstreut. Diese R este waren aber so unbedeutend
,
dass sie nicht v on

zerstörten Aschen-Urnen herrühren konnten, sondern beim Zuwerfb n des Hüg els wohl
mit. der Erde hineinge langten.

Aus der Vertheilung der K isten und isolirten Urnen ergiebt sich, dass der

G mbhüge l nicht gleich in der jetzigen Form,
sondern erst nach und nach aufge«

schüttet wurde, da es kaum anzrmehnwn ist
,
dass man die grossen Steinmassen immer

bei. e inem frischen B egräbnisse wegg enommen und wieder aufgel egt habe. G anz

genau kann man den B au wohl nicht verfolgen, er dürfte sich aber unge fähr folg ender

ma.ssen gestaltet haben. Zuerst verbrannte man wahrscheinl ich den Le ichnam in der

Mitte des Ovals auf einem v on Osten nach Westen gerichteten Scheite rhaufen ,

summate die Knechen sorgfältig und heute in der Mitte des ausg ebrannten S chal te r
haufens die contrale Kiste. Die Mauer muss auch schon jetzt erbaut se in

,
weil man

sie theilwcise
'

einriss, um die zweite, etwas jüngere Kiste einzugrahen, und dann

wieder aufbaute. Die Mauer wurde dann mit Erde ausgefüll t, wie weit man nun

den äusseren Hügel aufachüttc te und ob die beiden äusse ren Krause jetzt schon gelegt
wurden, lttsst sich nicht mit Sicherheit entscheiden. Die Kiste III baute man später

aussen an die Mauer, deren Inneres jetzt nicht mehr gerührt wurde . Endl ich muss
die jüngste Kiste IV angel egt sein, als der Hügel schon seine jetzige Form und

G rösse hatte . E s folgt daraus wohl , dass der Hügel anfang s nicht so hoch gewesen,

da man b ei den späte ren G räbern sich nicht der Mühe untermg b is auf den B oden

einiger S te ine in geringere r Tiefe des fertigen H ügeln ein . Die Kiste IV Urne V
und die S cherben VIII werden also jünger sein als die mittleren Urnen , hab en auch

einen v on jener abweichenden, unter sich aber übereinstimmendcn Character.

Dewitz hat 1878 die drei südöstlichen Hügel eröffnet, allerdings nicht v oll

ständig abgetragen,wie ich später bemerken konnte. Die nachfolgenden B eschreibungen
stü tzen sich auf den v on Herrn Dr. Dewitz zum Zweck dieser Publication zur Die

position gestellten B ericht
,
der hier etwas modific irt wiedergegeben wird. Die

erhaltenen T hongefltsae befinden sich im v inzialmuseum
,
hingegen sind die wenigen

B eigaben leider nicht erhalten.

H ü g e l 1 1 .

E in Hüg el v on ca. 16 m Durchmesser, H öhe
,
der schon etwas m gegrifi

'

en

gewesen war. Am R ande fand Dewi '

tz grosse S teinmaseen, die sich krei9 lb rmig um

den Hügel herumzogen und einen Steinkranz v on einigen Fuss B reite in der Erde
bildeten. D ies war jedenfalls kein eigentlicher K ranz, sondern Reste der Doch
schichten. Die mittlere Steinmauer, die sonst immer auftritt, hatte Dewibs nicht

bemerkt
,
entweder

,
wie er anfiihrt, weil schon viele Steine herausgenommen waren,

oder weil er erst be i den späte ren Hügeln auf diese Mauer aufmerksam geworden.

Ungefähr in der Mitte des Hügels stand mit der L ängsax0 v on Süden nach Norden



129

eine ziemlich grosse Ste inh eim ca. m lang , breit, im Inneren
und tief, nicht ordentl ich rechtwinkel ig ‚ denn die. Träger waren dicke unreg el

mässige S te ine v on Dicke
,
so dass im Innern v on snnilhernd g latten

Wänden nicht die R ede war. N ur am S üdende stand auf beiden Längsseiten ein

langer, hoher, dicker ziemlich platter Ste in. Mehrere plette nur

einige Zoll dicke Decksteine (nach Dewitz Zeichnung auf denen kopfgrosse Ste ine
lagen, schlossen die Kiste. Den B oden deckten platte Fl iesen v on — 0,GO B reite

und Länge, 5 - 8 cm Dicke.

In der Kiste standen unreg elmässig 10 T hongefässe . 5 Aschen-Urnen mit
Knochen

,
5 leere B eig efisse, Von den Aschen-Um ea waren 4mit Deckeln versehen

,

umgewtü lpten flachen Schalen, auf der fünften lag als schützende Decke ein kleines
T hongefü s (nicht vorhanden). E ine der beiden grössten dieser Urnen enthiel t

zwischen den Knochen einen fing erdicken E isenring v on 5 cm Durchmesser (leider
nicht vorhanden

,
die B eschreibung unklar) die andere (T il . II I (I) F ig . 8 . Inventar 629)

ein durch Rost unkenntl ich gem ehtes E isenstü c k und ein 4 cm langes, breite s,
dickes B e rnste instü ekohen (all es nicht vorhanden). E ine dr itte Urne der

K iste ist. die kleine Aschen-Urne T il. IV (II) F ig . 1 mit dem dazu gehörigen Deckel
(unten F ig . 2 im Text). Die anderen Umcn zerfielen vollständig beim H erausnehmm .

Von den B e igeihseen war das grösste (21 cm hoch) mit einer platte n Schale
flugedeckt und hatte einen Deppclhenkel wie T il. II I (I) F ig . 2 (nicht erhalten).
Die anderen waren unbedeckt und näherten sich in der Form theils diesem, the il s

den Ax hen—Urnsn (cl . h. wohl theils mit, theils ohne Henke l. Eins davon ist der

kleine n T il. VI (II) F ig . 3 . Inventar 621 . Auf den Fliesen stand noch eine

deekelartige
'

S chnle (Dewitz me int viell eicht ein heruntergefell ener Deckel). Auf dem
B oden der Kiste zog sich durch Kohl e schwarz gefiirbter Sand hin .

An der Südwest - S e ite des Hügeln zw ischen den S te inen fanden sich noch

S cherben v on 8 — 4 vollständig zerdrückten Urnen (nicht mitg ebracht) . Dazwischen
gebrannte Knochen, ein Fragment eines kleinen B ronwringo

—s v on ca.. 1 cm Durch
messer, und ein rohes B ernsteinstnck v on der G rösse einer Kartoffel .

H ü g e l I I I .

Der Hügel, 200 Schritt nordöstl ich v on II auf einer anderen Höhe, mass
15 m im Durchmesser

,
Höhe ; zahlre iche Ste ine n g ien aus der Erddecke heraus.

Am R ande fand Dewitz einen breiten G ürtel aus Ste inen v on 80— 60 cm Durch
messer in einer Schicht, selten in zwei ü bereinander. De r äussere Kranz und die

De ckschicht sind hier wohl nicht nm e innndergehelten. Da dieser Theil des H ügeln
nicht b is auf den G rund abgetrag en wurde (wie ich später sah}, so ist das wahr

scheinl ich existirende B odenpflaster auch nicht constatirt worden, ebenso wie beim
v origen Hügel . Innerhalb dieses G ürtels trat eine rn Durchmesser haltende kreis
iörmig e Mauer auf

,
30— 60 cm unte r dem Rasen

,
60 cm hoch und ungefähr ebenso

dick. An der Südseite verband sie sich mit dem äussern G ürtel, d. h. die Deck
schicht reichte wohl hier heran. Innerhalb der Mauer befanden sich 2 Kisten.

Kiste I . Im Centr um aus v ielen the ils platten, theils runden Ste inen erbaut,
v on denen keiner b is zum oberen Rande reichte, daher das Innere nicht sehr regel

S ehrlh cn du phym-öhon. G oml ln hntt. J.hrg . w u . 17
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massig , mehr rundlich. Der Durchmesser des Hohlraumes ca.. m, die Höhe
Decksteine waren (nach der Zeichnung) 2, der B oden mit viel en kl einen Steinen

ausg elegt. Auf diesem standen 6 T hong ei
‘

ässe Die drei grössten sind Aschen
Urnen mit Knochen (2 erhalten: T il . IV (II) F ig . 4 Inventar 625

,
und Inv entar 632,

Deckelfragmente , v on denen sich aber nicht constetiren lasst, welcher Urne sie

zuzutheilen sind), die dritte (Inv entar 632) mit einem aufrechtstehendm H enk elkruge ,

also einem B e igeiltsse zugedeckt (nicht vorhanden). Von den anderen beiden B oi

geflosen rnit Henkeln ist ein grosser Weiter Krug T fl. I II (I) F ig . 9 (Inv entar 624)
erhalten ; ein kleines H enkeltöpfohen v on 8 cm Höhe ist nicht mitgebracht.

Kiste II an der Nordseite unmittelbar an der Mauer v on runden Steinen
umsetzt, innen v on Osten nach Westen 94 cm lang , 47 breit, 62 hoch. An der S üd

seite war ein grosser ziemlich platter Träg er, die anderen nicht so gross, O st und

West je einer, mehmre flache De cksteine
,
der B oden mit Fl iesen belegt. Darin

standen dre i T hongefiisse , eine grosse ca. 80 cm hohe Aachen-Urne mit einer Schale

zugedeckt, aber so zerdrü ckt
,
dass nicht einmal die Form zu erkennen war ; zwischen

den Knochen ein b eerb eitetes B ernsteinetü ok (nicht vorhanden). Daneben zwei

B eigefässe, Henkeltöpfe, T il . I II (I) F ig . 6 Inventar 680, und III (I) F ig . 7 Inventar

68 1
,
b e ide ohne Deckel . Ob ausserhalb der Mauer noch Aschen-Urnen sich befinden

,

H ü g el IV

ca. 100 Schritt südwestlich I I, v on ähnl ichen Dimensionen wie I II. Am

R ande war ein R

g elegt, so dass der Kranz 47— 68 cm hoch und breit wurde. Im Innern waren zwei

K isten, eine centrale und eine an der S üdseite , beide in B au und G rösse denen in

Hüg el II I analog , nur dass die äussere K iste hier an der S üd dort an der Nord‘

Se ite lag . E s fehl ten den Kisten aber die Decksteine und sie erwiesen sich als

bereits ansge raubt, so dass nur äusserst wenig kleine Soherbenstückchen noch v or

gefunden werden konnten. Die v on Dewitz untersuchten Hügel zeig ten also mit I

das Ana10ge, dass dw
‘

eh eine innere Mauer, die hier kreisi
‘

örmig , dort oval , eine

Theil etwas grösser und urnenreieher waren als bei 1 . Die äusseren regelmässig en

K rünze, welche hier auch vorhanden gewesen sein mögen, sind nicht v erfolgt werden.

H ü g e l V .

ganz identischen Colt, den ich 1884 in einem analogen Hügel zu Ihlnicken (unweit
B irkenhof) im oentralen G rabe fand, bestätigt.
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zu messen, dass das durch ihre gradlinige Verbindung entstandene Profil eine eu

nähernde Vorstel lung der Urne gewährt. Um Verwenhee lungen zu verhindern
,
sei

bemerkt, dass H als Höhe imma gross geschrieben werden soll , die H öhe des Hels
anfangs h klein (es schien mir immer dieser B uchstabe am zweckmässigsten). B ei

den folgenden Messungen ist die unbestimmte Zone h nicht berücksichtigt werden ;
ich überlasse es anderen Forschern zu versuchen, ob sich b ei oomplieirteren Profilen
durch Zuhilfenahme dieser oder v on. noch mehr Zonen übersichtliche R esultate er

zielen lassen ; allzuweit wird man diese Messungen wohl nicht. ausdehnen, da. sie der

Anschauung doch nie so zu Hilfe kommen, wie eine Ze ichnung . Man kann diesen
trockenen Zahlen abe r doch eine gewisse Anschaul ichkeit abgewinnen, und hiermit
möchte ich den Versuch machen

,
d ie Methode der Cmniolog ie in die Urnenkunde

einzuführen.

Die absoluten Zahlen prägen sich unserer Vorste llung nicht ein, es kommt

nur auf ihre Verhältnisse an, wenn man die Form der Urne einigermassen erfassen

will . E s können diese Verhältn isse als Indices der Urne eingeführt werden. Die

E r

Höhe durch die Weite
DT

sei der: Höhen index (B ) , er zeigt an ob die Urne hoeli

sionen durch die Höhe di v idirt “

DTV
— (r) heisse der R andind ex , er sagt, ob die

Do
Urne eng oder weithalsig ist; Dw

= (b B oden) der B odenindex , ob der B oden

klein oder gross; T fT (HW) deraWeitenhöb snindex , ob die Weite hoch oder tief

sitzt. Letzterer hängt oft mit einem langen Halse zusammen
, aber nicht immer .

Zur Unterscheidung sollen die Inden e ichen imnmr eingeklammert verwandt werden.

Auf Indices für den Hal s habe ich vorläufig Verzichtet‚ um diese Methode mögl ichst

Die Messungen lassen sich nicht so genau als die creniometrieehen anstellen,
weil trotz des guten äusseren Anscheins diese fieihttndigen Urnen weder in B ezug
auf Rundumg noch auf gle ichmäß ige H öhe der Zonen fehlerfrei sind, enf Difi

'

erenzen

v on einig en Millimetern kommt es ab er auch nicht an b ei den Indices. Dr und Do

lassen sich sehr bequem messen
,
ebenfalls DW mit einem zweisehenkügen oder mit

e inem S tangentasterzirkel. HW ist oft nicht so scharf zu fixiren, auch an den ein

zelnen Se iten verschieden, man muss einen Mittelwerth nehmen. F ür E r legt man

ein Linea l auf den R and und misst seine Entfernung v on der T ischfläehe auf be iden
Se iten, ds oft der B oden schief (eigentl ich die Urne) oder nicht genz eben ist. Man

feehe Hilfsmittel . B ei den einzelnen Maassen wird man daher meist einig e Mill imeter

multiplieirt sie mit 100. Die zweite S telle
, (welche in der Tabelle unten ang egeben)

wird aber imma um einige Einheiten unsicher sein.

A sch en - Urm m gemessen und angegeben. In der letzten Columns erfolgt die



I I Hf1gel I , K iste oder Urne Die Tafeln sind nach der Nummerirung der

S epsratsbhendlung gerechnet, also I für [ II (I).

1 1 (1248 ) Til . I I
I n (1247) Tfl. I s

Im (1250) T il. 1 4 8

l rv (1952) T il . l e 0

I V (1257) nicht abgeb ildet 0

1 1 6

11 h (696) T i]. 11 1
nichtabgeb ildet s 22

Uh r. T B. 11 4 7 1

Aus dieser Tabel le ersieht man schon, dass die Aschen -Urnsn in zwei v er,

schiedene Kategorien mrt
'

allen.

a) Die U rneu d e s er sten Typus I I, 11, In,
Da, b , an die sich die etwas

abweichende Ul la anschliesst, haben einen auf der .
-
‚
Unterseite recht platt gedruckten

B ench, dessen Weite zieml ich tief liegt, unter der Mitte Weitenhöhenindex unter

50 b is 40 herab, nur be i der abweichenden III Ia fest 50. Die Wölbung geht unten

in zieml ich stumpfem Winkel in den kleinen B oden über [(b) 80— 35 d. i. es.

‘
ja]

nur b ei der kleinen Urne I ll l b
'

grösser, 50 Der B oden ist aber immer v or

handen und deutlich ausgesprochen. Die Kante ist oft sehr stumpf, manchmal aber
mit. einem kleinen Wulst umgeben. H in und wieder ist der B oden sogar schwach

gewölbt, so dass die Stabilität der Urnen keine erhebliche ist und erst durch die

Umfül lung mit Erde g esichert wird. (B ei den Abbildung en, Wel che sämmtlich il}.

natürlioher G rosse mit der camera Inside gezeichnet sind, war es nicht immer mög lich
dies genau wiederuug ehsn, weil sonst zu unschöne i sctionen der Urnen heraus

gekommen wären, es ist zum The il aber doch zu erkennen.) Der B auch geht nach

oben mit. sanfte r S chweifung und. ohne besondere B egrenzung in den concsv gebogenen
Hals über

,
nur bei findet sich ein kleiner Absatz beim Uebergange zu dem

besonders weiten Halse. Die O effnung ist recht weit (weithalsig), der R andindex (r)
65— 74 also es.

’
/u, nur bei Il l u sehr gross 82.

Die Umsn sind sämmflich aus reinem, mit gröberem Sande oder zerstossenen

G ranitstiickchen gemengten Thoma angefertigt, welche B eimengung aber lang e nicht

das grobe Korn hat wie in den grossen Urnen der jüng eren saml iindischen G räber.

folder, und sind dann mit einer feineren T honswhicht ü berzogen. S ie sind alle aus

freier Hand ge fertigt und trotzdem meist v on v orzügl icher R undung und oft recht

sauberer Ausführung ; dass eine solche ohne Drehscheibe und sonstige Hilfsmitte l

ausführlich beschrieben Dann sind sie gut geglättet,. einige v ollständig wie

In, Il e , meist aber nur am oberen Theile, während der untere, unterhalb der Weite ,

absichtli ch muh gemac ht ist, um die Urnen besser halten zu können. Der B rand

S ebasted : F 0rfidsminder og O ldsager fra Eg nen om B roholm, p. 245— 251 , B ericht dar



hat in nicht russendem Feuer stattgefunden, wodurch sie eine hell ge lbhraune Farbe

erhielten, die kleineren G eihsse oft v öllig fleckenlos. Die Urnen erscheinen somit

in Form und Herste llung durchaus nicht roh
,

sind auch
,
m al die kleineren, nicht

sehr dickwandig , oben an der Mündung 5 — 7mm nur die plumpcrn III Ia dicker

also b ei weitem fe iner und eleganter als die bereits erwähnten weit jüngste n
Aschen-"Urnen der samländiachen G räb eri

'

elder
,
ein warnendes B e ispiel , dass man aus

der Masse und B eschaffenheit der Scherben al lein nicht auf ihren Zeitunterschied

Diese Urnen sind manchmal durch ein angesetztes Henkelpaar und noch durch

eingedrüchte Ornamente v erziert.

Die einander gegenuber
-
stehenden, horizontal durchbohrten , oft recht kleinen

Henkel konnten nur zum De rehziehen einer
'
l

‘
reg eschnur benutzt werden, dürften

aber wohl mehr ornamental se in, da sie kaum im Stande waren, die gefiillte Urne
zu tragen, die man ja auch am rauhen B oden hielt; so sind sie auch manchmal schon

in al ter Zeit abgebrochen wie be i II (T il . I l) . S ie fanden sich b ei II (T il . I l ), HH

(T il . na (T il . K b (Tfl. II I) und m in, nur be i In (T il . IS) nicht. S ie sitzen

meist unmittelbar üb er der We ite. Die me isten Urnen dieser G attung waren unver
ziert, nur b e i H a (T il . IB ) findet sich eine Zone v on F ingm eindrüoken um die Weite

und eine Zone sohxiiger K arb en, die wohl mit einem zug espitzten Hölzchen in dem

weichen Thon gezogen sind
,
unmitte lbar unter den etwas höher stehenden Henkeln.

»b) Von abweichendem Typus sind die Urnen IN (TH. IV und jedenfal ls
auch die Urne IVI II , v on der nur ein paar S cherben übrig gebl ieben. Die Weite

l iegt in der Mitte der Urne (HW 1 m 50 d. i. 1
[s) und die Mündung ist erheblich

kl einer (engerer Hals (1 ) c 50 d. i. Der B oden ist abgerundet (b) es

existirt also kein eigentlicher B oden, es sind dies Urnen ohn e S tehtl äoh e. Man
hat vielfach angenommen

, dass Urnen ohne S tehfiäche al te r seien, als solche mit

B oden
,
was diese Funde aber durchaus nicht bestätigen, denn beide Urnen stammen

aus den äusseren L egen des E ngels und sind unbedingt jünger als die Urnen mit
S tehflache des inneren Ovels. Ueb rigeus findet sich die S tehfläche sowohl b ei den

T hongei
‘

ässen der älteren B ronzezeit, deren G räber jetzt auch in Ostpreussen nach

gewiesen sind , wie besonders zur neolithischen Ze it. Diese Urnen waren also noch

viel unstabiler als die vorigen und konnten nur in Erde fest ste hen. Die untere

Hälfte ist ziemlich dickwandig , was ihr re lativ bedeutendes G ewicht v erräth bei

dünner oberer Wand (4 b is 7 mm). Da der obere Theil des B auches sich mehr

zusammenzieht, tritt ein etwas mehr begrenzter Hals auf.

B eide Urnen sind ohne Henkel
,
aber verziert. Am unteren Ende des Halses

gehen einige scharf eingerissene, horizontal e Linien um den Hals, b e i IN (T il . 15) 2,
an der einen Seite noch e ine 8 te

,
b ei IV— ö. Von diesen steigen G ruppen v on

5 — 6 parall elen Linien schräge herab b is fast zur Weite
,
die in ihrer R ichtung ab

wechseln. Dice häufig v orkommende 0rnament soll „al ter ir end schräg e S tr ich

g ruppen
“ heissen. S ie sind unten nicht begrenzt, nur b ei den wenigen Scherben

v on Urne Im wo sich diesel ben G ruppen finden, gehen unte rhalb derselben

parallele Ziclrzac lrl inien mit scharfen E cken in unsicherer Führung um des G ottes

h erum. Die Urnen sind gut geglttttet, ü berhaupt v on sorgfältiger Fabrikation.
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Eine E igm thümlichkeit einiger Deckel, die auch in anderen Hügeln häufig
wiederkehrt, ist ein mitten im Deckel b efindl ichen Loch (b c i Il l», F ig . 2 anbei) bei

628 und 646 v on cm Durch
messer, welches in den noch unge

brannten Deckel, oft nicht sehr ge

schickt eingebohrtwurde. Die Löcher

zeigen deutlich, dass diese Scherben
ausschl iesslich zu Deckeln der Aschen
Urnen bestimmtwaren

,
da sie dadurch

zu jedem anderen G ebrauche nntoug

lich gemacht wurden. E s muss das
'

Die Deckel sind in Folge ihres G ebrauches auch nur auf der Aussenseite v erziert,

durch um den Rand herumgehende Zonen v on Eindrü cken. Deckel v on Urne Il e

(T il. durch drei R eihen v on F ingweindrtlcken, der isolirte Deckel 623 (T il . II 2)
durch zwei Re ihen hurzer Kerben. Wie die Abdrücke der F inger lehren, waren es

kleine Finger mit kurzen Näg eln, es werden also Frauen oder Mädchen diese Ver

ziernng vorgenommen haben, wenn nicht die ganze T opffabrikation, wie noch jetzt

in Jütland. Die übrigen Dackel sind glatt. I I (T il . I l e) hat am Rande einen kleinen
H enkel

,
der nur rein omamental sein kann .

Die B e ig e“ eine sind in den B irkenhöfer Hügeln (sonst nicht immer), stimmt.

l ich grössere oder kle inere Krüge mit ziemlich breiten
,
nicht dicken Henkeln

,
die v on

dem Rande b is dicht über die Weite hae bgehen und auch zum Halten dienten. B ei

2 G eßssen fand sich ein Doppelhenkel, d. h. 2 übereinander stehende
,
ähnl ich geformte

Henkel
,
welche zusammen die Länge des gewöhnlichen einfachen einnehmen ; der

Krug H I ! (T il . wo der untere Henkel schon in alter Zeit abgebrochen war (die
untere Ansatzste lle ist in der Zeichnung nicht genügend markirt) und ein v on

Dewitz beschriebenor (in seinem B ericht skizzirter) aus Hüge l II, der nicht erhal ten

ist. Die Dimensionen und Verhältnisse ergeben sich aus folgender Tabel le :

Man ersieht aus den lndices, wie aus den Zeichnungen, dass diese K rüge in
den Proportionen erheblich v ariiren. Einige sind sehr flach und weit wie I I (T il. H8 ),
und III I (T il . 19) wo der Höhenindex 77, bei ersterem sogar 60. Der Randindax ist

Dig tzed bv Comic
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be i beiden 0. 80, andere höher und sohlenksr mit langem Halse und entsprechendem

Henkel ; so kann man I II I I‚8 (T il. 17) als wirkl ich elegant in den Formen bezeichnen .

Die Oberfläche ist stets gut geglättet und einige Male decorirt. B e i dem

kleinen Kruge I II II« (T il. IB ) findet sich unterhalb des Hslses eine Zone kurzer

senkrechter K arb en. B eim Krug I I (T il. Is) ziehen sich unte rhalb des Halses und

an der Weite 2 R inge eingedrfickte r Punkte herum,
die unterhalb des H enkeh einen

Zwischenrnum frei lassen und sich schräge be iderseits des Henkel s nach aussen herab

ste igend vere inen. Die Zonen sind verbunden durch ulternirend schräge S hi chgruppen.

Die G ruppen v on 4 5 Linien sind recht stumpf und flach gezogen , nicht

ganz correct
,
wahrscheinl ich in dem schon etwas b etrockneten , jedenfalls un

gebrannten G efässe mit einem stumpfspitzigen Stab aus Holz oder Knochen
,

woher sie sich v ollständig v on den hart eingerissenen Linien be i IN (T il . 15) unter
scheiden. B eim Kruge II I II ,3 (T il. I ? ) gehen am unteren Ende des Halses, beim
H enkelansatz zwei

,
etwas höher eine vertiefte , ebenso flach und sanft gezogene Linie

herum. Von den unteren ste ig en wieder alternirend schräg e Strichgruppen herab ;
die obere Zone erfü ll en zum grössten Theile schrafl

'

irte Dre iecks, d. h. hmabhängende

Dreiecke, b ei denen parallel zu einer Seite mehrere Striche im Innern gezogen sind

(al le stumpf). F ür diese Urne Will ich probeweise di e Hals-Indices angeben. Wenn

man den Hals am oberen Re if beginnen lässt, istHh 18, Dh 14 also (E h) 65, (Dh) 70,
rechnet man ihn v om unteren Re ifen, be im H enkelansatz, H h 10, Dh 18 , (Hh) 50,
(Dh) 90. Die B eigefässe waren in der R eg el unbedeckt, nur in zwei Fällen mit

D eck e l n versehen. Einmal erwähnt Dewitz in Hüg el II e inen Krug mit Doppel
henkel v on einer Schal e bedeckt. Der zweite Krug mit Doppelhenkel (I I T G.
trug einen ganz eigenthümlich geformten Deckel , eine platte S cheibe v on 21 cm

Durchmesser, 13 — 1 5 mm dick aus mäsarig feinem, aber nicht g eglätteten Thon. Der

dicke Rand und eine Seite sind ü ber und über durch unregelmässig aufgesetzte

F ingereindrilcke verziert. Merkwü rdigerweise lag die verzierte Seite nach unten
,

und ist nur der Deutl ichkeit wegen nach oben gezeichnet.

Bronze—Gertthe.

Die Ausbeute an a zegeräthen war eine geringe , wie überhaupt ander

weitige B e igaben in den Hügeln immer nur spärlich vorkommen. Ausser dem ganz

unbedeutendem Fragmente e ines kleinen B ronzeringchens aus der B randschicht v on

Hügel I , sind es nur e ine B ronzenade l aus Hügel I und ein B ron2ecelt aus Hüg el V.

Die B ronzenade l Tfl. I V

, F ig . 1 (Ins . Die Nadel hat ca.

’
/i ihrer Länge

v om K 0pf entfernt e ine B iegung v on ca. MB" mit abgerundeter Ecke. Diese Nade ln
soll en „N ude ln mit umg e bog en em Ha l se“

genannt werden.

S ie ist in S umme. 20 cm lang ,
der umgebogene Theil cm lang ,

4 mm dick. E r endet in einen kegelfl)rmigen Kopf und ist mit 4 kleinen Ringen

gernirt, die nicht umgelegt, sondern umgegossen sind. S ie ist jedenfal ls nach einem

Wachsmodell amoule perdu gegossen, was besonders die kleinen, etwas plump ge
formten R inge beweisen, welche an einer Stelle eine Art Naht ze igen, die aber

nicht klafi
'

f, sondern verschmelzen ist. Auch sind sie etwas unterschnitten
,
wü rden

also aus keiner Form herausgehen. Diese E igenthüml iehkeit lässt sich aber leicht
erklären, wenn man annimmt

,
dass sie ursprünglich aus Wachs geformt waren.

S eh riflen der phys.—öhon. G esell schefl. Jehrg . XXVII . 18
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De r B ronze e e l t ans Hügel V T il. IV F ig . 5 (2087 eines der aller

schönsten Stücke, welches die O stpreumiechen Hügelgräber geliefert haben, ist v on
Herrn G nisbesitmr G rötzn er - B irkenhof be im Abtragen einen Hüge l; gefunden und

Würde, da v on den begle i tenden T hong eäcsmmN ichts erhal ten ist, in seiner Ze i t
stel lung wen iger ges i chert ermheinen

,
wenn ich ni ch t glückl i cherwe ise 1884 einen

Cel l; ganz desselben Chara ktere, von grösster A nsehnl ichke i t, in einem G mbhügel zu
I hlnic-ken, K reis,

F iechhausen‚ e ine gu te halbe Me ile von B irkenhof entfernt gefunden
hätte

,
wo die begleitenden T hongei

‘

äxae ze igten, dass man es mi t der Per iode der
B irkenhöfer Hügel , w i e sie in den centralen K isten vertreten ist, zu thun hatte .

Der Colt ist e in H ohl c e l t (von O lshausen, Verl . d . B erl iner Anthr. G as. 1885

p . 364 ti
'

. Tul lencel t genannt) h . innen hold m it e inem L och (T iflle) zur Aufnahme
des H olzstielee , von dem noch R este vorhanden sind. E r ist deutl ich gegl iedert.,
indem oben e in kurzer cy lindriacher The i l mit ein wenig gewölbten S eitenwü xden
oberhalb nac h der Mündung durc h zwe i gekerbte vertr etende‚ nach unten durch e inen
R eifen begrenzt w ird. Wir können d iesen Theil den Kopf nennen. Dann zieh t er
sich ein wenig zusammen, ble ibt fast gle i ch bre it und verbre ite t sich h ierauf in
concaver B iegnng b is zu der gegen den Henkel schräge

,
emporste igenden

,
fast gar

ni cht gekrümmten Sc hne ide (deren E cken etwas beschädigt sind). Den mittleren

The il , wo Durchmeeaa und R undung fast gle ich b le ibt, möchte ich den H al s, den
unteren The il wo letzterer sich nach beiden Se iten verbre ite t

,
nach der Schneide,

aber dmhförmig zuschärft, den B l a t t nennen. Diese Term inologi e könnte in

manch en F ällen die B eschreibung erle ichtern ; oft dürfie d ie G renze zw ischen den
e inzelnen G l iedern all erdings eine ganz unsi ch ere

,
allmähl ig verlaufende se in,

besonders zwischen Hal s und B latt
,
wie gerade im vorl iegenden F alle . Der Durch

messer des B andre ife ist p (d. h . parallel zur Schneide) nun, 8 (senkrecht) 24;
der grösste Durchmesser des Kopfes p 24

,
s 26 ; der Tüll e unterhalb des Kopfes

p 20, s 28 , i nnerer Durchmmsser‘ der Tül le oben p 19, s 21 . Die L ange vom Rande
b is zur S elmeidenmitle 1 10

,
B re ite der Schneide ca. 45 3 innere Lange der Tü lle 81 ,

also L änge des vollen The ile den B laue ca. 30. Die Tül le ist al so ob en ein wen ig
oval

,
senkrecht zu r $chneide breiter, z ieht sich dann aber in d ieser R i ch tung

mehr zusammen
,
und endet unten ke ilförm ig mit g ekrümmter Schne ide parallel der

äussem . Innen hat sie n ich t d ie erhöhten R ippen , welche sich oft in der T ifli e der
Celte finden (O lshausen‚ Verb. d. B erl iner Anthrop. G en. 1885 p. 449 nur e ine
etwas rauhe O berfläch e. Die ”Fülle hat ke in e Kanten und der Hals v erläuft b is

ca. 50 mm vom Rande gerundet, worauf sich in al lmäh l ichem Ueb erg ange das B latt
parall el der Schneide verbre i tert

,
senkrech t darauf zuschfirft, und von der S olunah eite

i n d ie B reitse ite mit n icht sehr scharfen Kanten übergeh t. Diese Kanten vere inigen
sich nich t auf den B re itse i ten des B latte s

,
wo sie manchmal eine A rt gewölbter Kante

gegen den Hals bil den. E benso wen ig begle iten erhöhte Ränder oder F urchen d iese
Kanten. Von der Mi tte des Kopfes nach dem H eise ste igt e in Henkel herab 28 mm
lang, in der Mi tte eohmäl er als an den E nden, mm resp. E r hat ausserhalb
e ine gerundete Mitte lkante

,
inn en eine schärfere Wir wollen die Se i te di eses Henkels

als hintere beze ichnen, da sie
,
w ie sich später ze igen wird, dem S chalte , also der

Hand näher nase.

Man könnte nach obiger T erminolog ie di e B eschre ibung kurz so fassen
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des Henkels durchdrnngen hätte
,
so lag die G efahr nahe , beim Zersehlagen des

Mantels den Henkel vermöge des in ihm sitzenden T hom pfens mit abzusprengen .

Daher setzte man hier einen T honkem ein
, der aber aus 2 Stücken bestehen musste

,

damit man ihn auseinander und hmnusnehm® konnte . Msn hat also jedenfa lls
,
ehe

man den Henkel ausWachs bildete
,
einen se iner inneren Form entsprechenden Thon

klumpen auf das Wachs gesetzt und nach dem Henkel geformt, mit einer oberen
fischen R inne für denselben. Dann wurde derselbe zerschnitten und über F euer

getrocknet, damit er mit dem später aufg etrag enen feinen Thon nicht zusammen.

klebte . Ueber den nochmals aufgesetzten be iden Hälften des Kerns wurde nun der
Wachshenkel geformt, der an den S eiten noch ein wenig in diesen Kern hinein
regte , in der Mitte zieml ich frei Ing . Der untere K apfwulst war rund herumgeformt

v or Ansatz des Henkels, wie man an seinen R udirnenten an dieser Stelle noch er

kennt, ist aber durch den aufgesetzten Kern etwas auseinander gedruckt. Diese
schwach gebrannten Kerne konnten durch das Wachs nicht mehr geglättet werden,
daher die n obere Oberfläche und die Neth an der B erührungsste lle beider Kern
S ä cke

, wel che man be ide nicht mehr g lattete, Was man doch jedenfalls gethnn hätte ,
wenn der andere Theil der Oberfläche noch einer G ßttung oder einem S chliff unter

zogen wär e. Von grossem Inte resse ist ferner die Verzierung des Celts .

Die beiden Re ifen oberhalb und der unterhalb des K opfes sind durch einge

schlagene Striche gekerbt. Diese Kerben gehen schräge, wechseln aber v on Zeit zu
Zeit ihre R ichtung (es tritt dies
auf Tfl. IV F ig . 4 schon herv or

wird aber durch nebenstehende

Figur noch deutl icher aufgeroll t

dargestellt). Auf den oberen
beiden Re ifen geht die Verzie»

rung rund herum,
be im unteren

ist der rauhe Theil der Ober
fläche nicht decorirt

,
zumal hier

der R eif etwas mrdrü clrt wurde .

E sfindeteinmehrmeligerWechsel

der R ichtung statt,wie ausnehen
o

F igur 8 . stehender Figur zu ersehen ; es

treten also hier auch al terni

rend schräge S tr i chg ruppen auf, dem Ornamente der Urnen analog . Dies
Ornament ist für die S ehlussperi0de der Nordischen B ronzezeit oder den Ausgang der
H enstedter Periode charakte ristisch. Der erste Ausgangspunkt desselben stammt v on

heutigen Drähten her
,
Welche, an einzelnen Stel len festgeklammert, nach derselben

Seite gewunden wurden, so dass in Wirkl ichkeit ein Wechsel der Torsion erfolgte.

Solche Ringe treten als kleine S piralringe aus doppeltem 6 01t S chon früh auf,
in einer älteren Periode der B ronzeze it “

) Die Windung en werden dann aber auch

durch einfache schräg e Kerben imitixt, und grössere B row drehtringe (Armringe)

O lshnnsen : Usher Spirelfinge (Verhd d. B erliner Anthropologisch en G esellsc lmft u n

17. Juli 1886) p. 450, 467.
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aus B ronze mit imitirter doppel ter T orsion finden sich gerade am Ende der
H austadter Periode (der Zeit unserer Celts), so z. B . ein Armring aus einer G esichts

Urne zu S ullenczyn, Westpreussen. Die wechselnde T orsion, die echte wie die

imitirte , spielt überhaupt zu dieser Zeit bei Hahringm eine grosse Rolle, (wie bei
den R ingen L indenschmits‚ Alterth. d. h. V. B d. I Heft XI T il . 8 . Montelius
Antiquités Sanddoises F ig . 227, 229) es war daher natürlich

,
dass man den O elt so

deoorirte
,
als ob Drahtringe mit wechselnder Torsion beiderse its um den Kopf ge

wickelt waren
,
um ihn zu begrenzen. Oberhalb des unteren R e ifen befindet sich

noch eine scharf gegen den K epf abgesetm Furche, welche bereits durch den G uss

hergestellt ist.

Unterhalb des Kopfes am oberen Ende des Halses geht eine R e ihe v on Dre i
schen mit abwärts gerichtehar Spitze herum,

unte r der drei ganz kle ine spitze Drei
ecke je eine herabsteigende L inie bilden. E in B ogen solcher kleinen spitzen Drei
eckchen zieht sich am Kopf v om unteren Re ifen an ausserhal b um die rauhe S telle

ü ber den Henkel herüber mit den Spitzen nach aussen. Vom unte ren Ende des
Henkels laufen sechs Strahlen aus

,
v on jeder Seite 3 di v erg irende, so dass die beiden

mittleren sich unterhalb des Henkels zu einem Dreieck v ereinen ; in ihrer Verläng erung
sind dann wieder 2 kleine scharfe Dreiecke mit den Spitzen nach aussen einge

schlagen. Am oberen The ile des Henkels laufen neben der Mitte 2 Punktreihen
entlang , welche durch ganz schwache Furchen‚ die sich über dem Henkel wölben, v er

bunden sind. Diese Verzierungen erhalten aber ein ganz besonderes Interesse, wenn
man die Art und Weise studirt

,
auf welche sie hergeste llt sind.

Der Celt kam also aus dem G uss unverziert mit den Re ifen und der F nrehe

zwischen den oberen beiden
,
sowie zwischen der unte ren und dem Kopfe. Die Ver

zierungen sind sämmtl ich eingeschlagen und ihre Natur li est sich neben B etrachtung
bei schwacher Vergrösserung (ich bin b is zu 2ötscher mit zusammengesetztem Mi
kroskope gegangen), besonders gut durch Abdruck derselben in T hon erkennen. Ich

v erwende zu diesem Zwecke Pl astil in , einen
‘

h 1it Fett durchlmeteten T hon, welcher

immer dieselbe Consistenz behält und stets zur Hand ist, auch reinl icher arbeitet
,

wie der erst mit Wasser angefeuohtete gewöhnl iche B ildhauerthon. Msn drückt ihn
ohne weiteres auf das O mament, das man nötig enfalls ein wenig benetzt. Dias

Material ist auch sehr bequem fiir Studien auf R e isen. Man kann die Abdrucke
dann in Pappschächtelchen durch 2 in verschiedenen R ichtung en dmchgsstsokte

Stecknadeln fixiren und bequem tmmportiren oder in Cu toncouv erts per Post v er
senden

,
ein Hilfsmitte l

,
wovon ich (8 . weiter unten) jetzt behufs v erg leichende:

Studien ü ber die Ornamente dieses Celts G ebrauch gemacht habe . Die lang en Linien
der grossen Dreiecke sind mittelst eines Hiebes eingeschlagen ; lange, schmale Linien ,
die sich nach den Enden etwas verj üngen. Die kleinen punktartigen Dmieckchen
sind gewissermassen eingeschlagene Tetraeder. Die be iden längeren F lächen schneiden

sich auf dem B oden in ziemlich stumpfer Kante , die dritte kleine ist auf dieser

Kante senkrecht und fhllt daher nach der Vertiefung ein. Die säm tl ichen Kanten
bleiben be i der v oll en R eihe recht scharf und ebenso die drei Winkel des Dreiecks
an der Oberfläche , deren unters ter recht spitz ist. S ie sind also mit einer meissel

ßrmigen Pnnze mit zieml ich stumpf dachihrmig wSchneide und darauf senkrechten
Seitenwanden eingeschlagen. Diese Panne konnte nur v on S tah l sein. B ei andere r
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G eleg enheit habe ich eingehend über die zu K 0penb sgen gemachten Versuche und

me ine F ortsetzung derselben, sowie weitere Studien*) gesprochen, welche deutl ich

zeigten, dass die specifisch nordischen B ronzen nicht nur mit B ronzepunzen bearbeitet
werden konnten

,
sondern auch sind. Mit den B ronzeplatten und B ronzen, die ich

mir 1877 in K epenhagen anfertig en l iess
,
hehe ich jetzt b ei Untersuchung dieses

Celts selbstneue Versuche angeste ll t, zumVerg le ich geg endie Wirkung der S tahlpunzen.

Die Versuche zeigten nun ,
dass die Verzierungen der B irkenhöfer Celts mit S tahl

punzen geschlag en sind. Wenn man die Punze schräge aufsetzt und ihr einen

H ammerschlsg giebt, so erfolgt ein dreieckiger Eindruck wie die vorlieg enden , der
auf einem Ende sehr epitz zul äuft

,
auf dem anderen in kurzer Se ite abbricht. N ur

b ei S tah l l iess sich die volle G leichmässigkeit und S chärfe einer ganzen R eihe er

zielen ; b ei B ronzepunzen liess sich das erste Dreieck zieml ich ebenso scharf her

stellen, währcnd die S chneide sich hier bal d abstumpfte, so dass die breite S eite des
Dreiecks sich abrundete . Ebenso waren die langen Linien nur mittelst einer br eiteren

S tahl punze mit. ein wen
i

g convex gekrümmter Schne ide zu erzielen, die in der Mitte
ti efer und breiter eindrang ‚

nach den S e iten hin fein anmlsui
'

ende F urchsn bildete.

Wenn der Ce lt auch leicht gekr ümrnt war , legen diese Linien manchmal fest eben ;
man hätte mit B ronze

,
da eine convexe S chneide sich held gerade schlägt, al so nicht

diese scharf auslau i
'

endexi F urchen erzielen können. Die Eindr ücke am Henkel waren
mit einer Doppelpunze , d. h . einer solchen mi t. 2 S pitzen geschlag en, die dazwischen

lieg ende concc v e Vertiefung der S chneide markirte sich durch die schwachen über den
H enkel gehenden Furchen, was besonders gut beim Abdruck mit Plastil in hervor
trat. Die Kerben über die K opfreifen waren aber auch mittelst einer Punze mit
concaver S chneide geschlag en, d ie demnach auch mit Spitzen endete

,
wel che sich

einige Male in der Furche oberhalb des u ntersten R eifens u nd oben am Halse al s

kle ine eingeschlagene Punkte am Ende der Kerben abgedrilckt hatten. Diese Punkte
waren hier nicht beabsichtigt ; es hatte die scharfe conv exe S chneide der Pnnze

F urcheu v on etwas oonv ex em Verlauf ü ber den R eif geschlagen was erst beim
Abdruck desPlastih

'

ns deutl ich hervortrat. Dab ei blieben die F urohen imma g leich

müssig ; das wäre b ei a zepunzen unmöglich, die con0e v e Schneide wäre nach

wenig fliehen breit und gerade geschlag en. Al so ist hier mit S tahlwerkzeugen
O perirt werden. Das ist aber weiter nicht wunderbar

,
da in den G räbern dieser Zeit

schon Eisen auftr itt so in den Deudtz ’
8 chen B erichten

, ferner v ersohiedene eiserne

S chwanenh al s-Nadel n in G räbern dieses Typus. Die F unde sind ziemlich jung
und fall en an das Ende einer B roncezeit

,
wo hier im Osten E isen echon im höherem

H aasse zur Anwendung kann. (so besonders um diese Zeit in der Provinz Posen),
während B ronze z uWerkzeugen und Waffen wohl noch des entschiedene Ueber

gewicht behauptete.

B ei der Untersuchung zahlreicher scandinnv ischer B row n hatte ich gefunden,
dass die dem nordischen G ebiet ausschl iesslich angehörigen Stücke nur mit B ronze

Arch i v fü r An th ropolog ie X : S eph rm Mü l l er, Zur B rol p. 89. Mit
theilungen der Anthropol. G esellschafi zu Wien XII, Verb . d. anthropol. Congress zu Salzburg :

T isch l e r ü ber die Decoration der alten B ronzegerittho p. 50 B
‘

.
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früh eren Untersuchungen hätten erschüttern können, die aber gerade vollständig
bestätig t wurden. E s wäre ja schl iesslich nicht wunderbar gewesen, wenn bei diesen
B ronzwkesseln1 die in die jüng ste Zeit der west nordischen B ronzeze it fallen, wo

weiter östlich (besonders in Posen) das Eisen schon in G ebrauch war, Stahl
instrumente auch bereits nach Mecklenburg gelangt wären. Aber doeh ist hier die

Anwendung der B ronzepunm zweifellos ccnstatirt. Die Untersuchung ist nicht

immer so le icht wie b ei den schönen S trel itzer G efiissen und bei den wunderbar
erhaltenen Celteu v on B ükenhof und Ihlnicken ; man. wird daher nicht in allen

F ällen die Schlüsse mit solcher Sicherhe it ziehen können. B ei meinen Versuchen
fand ich

,
wie merkwfl’

ud ig leicht es für mich ungeübteu war, längere scharfe Linien
mit B ronzepunzen zu schlagen, welche v ollständig den alten entsprachen, weit mehr

als die mit S thahlpnnzen geschlag enen. E s ist. daher unbegreifilich , wie die Sache

verständigen Herr Dr. K ermmsch und Herr F. B ehmer in Hannover ein entgegen

gesetztes technisches G uinehten*) abgeben konnten, welches später noch manchmal

kritiklos angeführt werden ist.

In dem. Henkel des Celts hing ein 4eckiger B ronzedraht mit 2 E ndhaken,
3 mm lang , dick ; mit dem kleineren hing er im Henkel

,
der

grössere, der kurz v or dem Ende eine kle ine Furche trägt, war wohl um den Holzstiel

gebogen, so den Celt festhal tend. Diese B efestigung mittelst eines B ronzehakens

dürfte wohl eine seltene Ausnahme se in und g laube ich , war das auch n
i

cht die

ursprüng l iche B estimmung des Stückes. Der kl einere Haken zeigt eine geringe (in der
Zeichnung nicht sichtbare) B iegung der Spitze. I ch g laube dies Stück ist ein in der

Schleife zerbrochener G ürtelhaken , ähnl ich wie der Späte r zu beschre ibende Schleifen
haken T il . IV 8 v on G rosslmhren

,
dem er Völlig ahnt besonders spricht dafiir die

seit üiche B iegung des kürzeren Hakenendes. E r mnss aber schon in alter Zeit
zerbrochen sein

,
was einige Stel len alter unverletzter Patinn am Ende dieses Hakens

beweisen
,
und wurde dann an dem Se itenarme etwas nng sschickt g ebogen, um den

Colt an dem ins G rab mitgegebenen Stiel zu befestig en. Also se ine ursprüng liche

B estimmung war dies jedenfalls nicht.

Der Haken sass auf der inneren
,
dem Schaft zugewandten Seite,

durch welche L age die nnsaubere Stell e unter dem Henkel verdeckt war, auch ist

dies die naturgemässe B efestigung . Vom Holzeehaft haben sich noch einige B este

erhalten
,
soweit er in der Tü lle steckte, wo ihn die Durchhfinkung mit Kupfersalz

oonserr irte ; ausserhalb derselben ist er nicht abgeschnitten oder abgebrochen, sondern
abgefault, so dass er hier jetzt in einer mü hen zerfaserten Oberfläche endet. O b

man den ganzen Stiel mitgab, lässt sich schwer entscheiden
,
de es nicht mehr zu

oonstatiren geht, ob er innerhalb oder ausserhalb der W hen - Urnen Ing . B ei den

Eisenlanzen und Cel ten einer späteren Zeit, in deren K ühlung sich noch 1l ole

finden
,
ist. es klar, dass man den S chnii. ab brechen musste

,
um sie der Urne anver

trauen zu können. Hier wird der knieförmig gebogene S tiel immer noch so lang

gewesen sein
,
dass man ihn an dem längeren Ende mit dem zerbrochm en G ürtel

hnken festklammern konnte . De r Stiel (T il . W F ig . 4— n
, b) ist ein natürlicher

etwas gebogener Ast, dessen erhal tener Rest ung efähr v on der Mitte an zugeschflri%
Archi v für Anthropolo;; ie X p. 62.
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ist und in einer 8— 4 mm breiten gerade abgestumpften Schne ide endet. Dieselbe
ist durch kurze Schnitte hergestellt Mit was für einer Art Messer, ist frag lich (ob
B ronze oder Eisen) da wir aus dieser Zeit ke in Messer besitzen

, nur ein B ronzemesscr

aus einer weit älteren Periode. Das Mate ria l des Stieles ist nach der Untersuchung
v on Herrn Professor Caspary R othb u chenhol z. B othbuche kommt im Samlande

jetzt nicht mehr als natürlicher Waldbaum v or, sondern findet sich nur in nachweisbar
einst angesi £eu B eständen im Pilzenwalde b ei Neuhauser und zu Rogehnen. Wohl

aber ex
i

sfiren jetzt prachtvoll e Wälder an der andern Seite des frischen He ll a v on.

der Passarge nach Westen zu
,
so dass man aus diesem Stiel e weder Schl üsse auf eine

e instige grössere Verbreitung der R othbuche, noch auf eine weit entl egene Ursprungs
stelle des G ehe ziehen kann.

Dieser Cel t hat eine Form, die bisher nu r in O stprensseu vorgekommen
ist. G e henke l ts H oh l c e l te m it g ewö lb tem K epf, der sich deutlich v om

H eise abtrennt, sind in Ostpreussen in grosser Menge ge funden, so ein schön
verzierte r Prunkcelt in einem Depotfunde zu G ross—Soll en b ei B artenstein, (in
der Sammlung des Herrn B lell - Lichte rfelde), und eine Menge einfacher, roherer

Celte mit schlecht beseitigten G ussnäthe11 in den verschiedenen Sammlungen,
welche also die gewöhnl ichen G ebrauchsgtaräthe repräsentiren, während jene drei

schön verzierten Celte jedenfalls Prunkwati
'

en waren. B ei all en findet sich ein

deutlicher Absatz des mehr oder minder breiten gewölb ten Kopfes geg en den

anfangs geradl inig v erlaufenden Hals. Analoge Celte hehe ich bisher nirgends

gefunden, weder pub l icirt noch bei meinen Studien in den Sammlungen der v er

schiedensten G egenden E uropas, besonders nicht in den uns zunächst liegenden

G ebieten der jüngeren reichen B ronzacultur, im S candinav isch - ncrddeutsmhm und.

in E s finden sich manchmal l oder 2wulstartige R eifen um die O eii
'

mmg ,
zwisehen oder unte r denen der Henkel beginnt; ferner ist durch 2 R eifeng ruppen

mitunter der K opf abgeg liedert, aber er verläuft dann geradwandig ung ewölb t

(Montel ius Anflquités Suédoises 149 aus dem TMkhammnrfluss in S ödermanland ;
WomaneNordieke O ldsag er 194 aus Dänemark). Scheinbar verwandt ist ein Colt v on

B ogues in See land (Montel ius: O m T idslestämming inow B ornsälderen”
) T il. I I

welcher ein obe ren E nde des Halses Dreiecke trägt, v on deren Spitzen Linien herab
ste igen, und oberhalb wie unterhal b des Kopfes je 2 gekerbte nicht heraustretende

Reifen. Der Kopf ist aber cy lindriseh, ungewölht und durch sich kreuzende Linien
schr‘affid . Ausserdem gehört der Ce lt e inem G rabe aus vie l früherer Zeit an (welche
ich

,
die Perioden und 8 v on Montel ins m ammenziehend als Per iode v on

Pe c cate l bezeichnen möchte die B eg ründung an anderem Orte ), die A ehnl ichkeit

aber ist doch nur eine sche inbare . Das einzige Stück mit g ewölbtem K apfe ist ein

henkellosor Ce lt, v on immerhin wesentlich verschiedener Form
,

v on L ängb l
‘

0

(Södermnnl and-S chwü an . Monte liunAntiqu ités Suédoises 144) aus der jüngsten B ronze
zeit. Somit stehen diese O stpmussimhen H enkelcel te mi t gewölbtem K opfe noch

vollständig isol irt da ; wir können sie als einheimische Produkte auffassen, welche

Wenn sich irgendwo G el be v on v erwandten T ypen v orfinden sollten, würde ich für eine

hl ittheilung nebst kleiner S kizze sehr dankbar sein. Diesd b en werden dann bei späte rer B esprechung

K . Vitterhets historie och Andquitets Akademiens H andlingar. S tockholm XIII
S chr iften du phyt —ök°ß. G oml leohafi. Jahrg. “ VII . 19
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einer späten Periode , näml ich der beginnenden Eisenzeit angehören. Dass solche

Stü cke sich selten in G räbern finden,
beruht wohl auf dem B rauche, dass man den

T odten zur Ze it der B irkenhöfer Hüge l nur sehr wenige und einfache Schmucksachen

mitgab ; die Depot und Einzelfunde beweisen aber, dass v iel mehr B roneegmäthe zu

jener Zeit im Lande waren, v or all em Celte dieses ostpreussisoheix Typus, ähnl iche

Verhältnisse wie sie zur jüngeren B ronzeze it weiter westlich v orkamen.

Elsongorflhe.

Dewitz erwähnt 2 sehr verrostete E isengeräthe in 2 Urnen des Hüge ls II ,
einen fing erdicken R ing v on 5 cm Durchmesser, und ein ganz verrostetes Eisenstück
in Urne 629 (T il . I F ig . S ie sind leider nicht mehr vorhanden ; es kann nur

ihre Anwesenheit in Aschau -Urnen dieser Zeit constatirt werden.

Bernatelnachmuck.

Von ganz besonderer B edeutung sind die Formen des B ernsteinscbmucks in

diesen Hügeln. Man findet oft rohen B ernstein, manchmal in ganz bedeutenden
Quantitäten‚

bearbeitete S tücke seltener. Dewitz erwähnt einige der A rt, aus Hügel II
in derselben Aschen;Urne 629 ein 4 cm langes, breites, dickes B ernste instü ck

(das nicht als roh angegeben wird) und ein bearbeitetes B ernsteinstfick aus Hügel 11 1
K iste 11 . S ie sind beide nicht vorhanden.

Der E nge l 1 hat in Urne 11 ein höchst merkwü rdiges S tück geliefert

(Inventar 1248 T il . VI (IV) F ig . E in flaches Stü ck v on in maximo 8 mm Dicke,
grösster Läng e 41 , grösstex

‘ B reite 28
,
das auf einer Se ite ziemlich flach, auf der

anderen schwach gewölbt ist. Die obere Kante ist etwas gebogen und läuft in

2 stumpfe Hörnchen aus
,
unter denen sich 2 tiefe Einschnitte befinden

,
v on wo die

om v exen S e iten nac h unten wieder in 2 Hörnchen auslaufen
,
welche durch die

conoav e Unterkante v erbunden sind. F ür diese eigenthiirnl iche F orm dürfte sich die

B eze ichnung „ v iol ineteg förm ig e B ernste instü ck e “
empfohlen, welche ein mehr

oder minder deutliches B ild der verschi edenen Varianten dieses Typus g iebtund die ich
schon imKataloge der B erliner prähiflorischen Ausstellung 1880 p. 414 angewendet hab e .

Die Einschni tte sind
,
wieman deutl ich sieht,mit einem scharf schneidenden Instrumente

gemacht, nicht mit Feuerstein, auf diese lbe Weise sind die R änder geschnitten. Die

S eiten zeigen 3 Facetten, der obere u nd unte re R and sind mehr abgerundet. Das

L e ch ist ey lindriech, an der platten Seite ein wenig enger, v on ca. 2 mm Durch
messer. E s ist glatt, scheint aber nicht absolut gerade . Das S tück ist mit einer

zersprungenen R inde bedeckt und schimmert gegen das Licht gehalten prachtv oü

rub inroth ; also der echte vi el besprochene „
ambre rougo. Nichts destoweniger ist

dies, wie bereits an anderem Orte nur eine rothe Verwittcrungsrinde,
die e ig entliche Farbe des Stückes, die an einigen abgebröckelten Partieen etwas zu

Tage tritt, ist ein recht helles Klar
,
was bei dem roth erscheinenden B ernstein

immer der F all ist. So fand ich 2. B .

,
dass die dünnen mb inroth durchsche inenden

B omste inf0 trrniare in den F ürstengriib ern v on Ludwigsburg und H undersingmn in

Württemberg (Museum Stuttgart), welehe b eiläufig mit dem B irkenhöfer Stück



https://www.forgottenbooks.com/join


hunderte n. Chr. ein B ernsteinhängestück , welches mit Sicherheit der Steinze it
entstammte, das sich aber durch seine Verwit®rungsrinde und seine Form vollständig
v on den zah lreichen B ernsteinstücken dieser Spätzeit unterschied. F ür die Hügel.

greber, wo Stücke v on obigem Characte r nun schon in grösserer Anzahl gefunden
sind

,
dürfte eine solche Anmflmm wohl nicht zulässig se in, denn die genaue Unter

suchung der Stü cke zeigt, dass sie v on denen de r Steinzeit in der Technik vollständig
verschieden sind. B ereits der glatte S chnitt der B re itse iten und besonders der
S Ghlflfll6 ]l S eitenfiächen, die scharfen Kanten b ei dem Mollehnm‘ Stück

,
und die sichere

Führung des schneidenden Messer—cl zeigen, dass sie durch Metallmeseer hergestt

sind. Die schmalen eingeritzten L inien am R ande des Warnicker S tü ckes sind frei

und sicher gezogen, nicht so breit und v ielfach ausgefssmt, wie die Linien zur

Steinzeit. Vollends ist aber die B ohrung durchaus verschieden
,
bei diesen S tücken

unter sich aber übereinstimmend, und hier kommen sufklärend noch eine Re ihe v on

Stücken zu Hilfe, welche im Sommer 1886 zu Renten in Hügeln ausgeg eben sind,
die einer noch früheren Periode, der äl ter en B ronzeze it ang ehören (der Periode
v on Peccate l).

Das G eme inschnfll iche aller dieser B ohrungen besteht darin, dass sie g latt,

im Innern ziemlich gleich weit verlaufen, aber b e i läng eren Stücken nicht immer

ganz gerade hindurchg ehen. S ie unte rschieden sich wesentlich v on den B ohrungen

zur Steinzeit, v on denen die Tafe ln genannten Werkes eine genügende Vorstellung
geben. Man findet b e i diesen meist die sich stark kegelfiärmig nach innen v on be iden
Se iten verjüngenden Löcher mit sehr starker Reifelung . Die schwierig sten Objec te
sind die langen R öhmnperlm T il. I

,
wo man diese starke B e itb lung im Innern und

eine R öhre v on beiderseits nach der Mitte unregelmässig abnehmendem Lumen bemerkt.
Die B ernsteinstucke v on Renten gehöre n einer Periode an, welche mit den G räbern

der älte ren B ronzezeit in Mecklenburg , denen v on Peocetel , F riedrichsruhe und v ielen

anderen ungefähr übereinstimmt und zug leich mit. einer älteren A bflueilung der Hall
städter Periode oder der N ecropolen 0beritslieus, eine Ansicht, d

i

e bei der B eschreibung
dieser G räber näher begründet werden soll. In allen diesen G räbern finden sich

B ernsteinstücke mit besonders lang en fe inen B ohrung en, so n. a. in den G mbhügeln

bei Friedrichsruhe in auf dem G räberfelde zu K am ierz (Posen,
Smumlung des Herrn Fehlen), zu Hal lstadt selbst“ ) und zu R enten. Hier zeigen

dünne Platten paralle l der Platte feine B ohrungen v on b is. 26 mm Länge, fe iner als

sie meist in den B ernste inperlen der G räberfelder n. Chr. vorkommen. Die Rantauer

B ohrungen sind in sich gleichweit, die R öhren aber nicht immer gerade. Ich dachte

daher anfangs, ob dieselbennichtmi theissem Drahtdurchgeb reunt se in könnten, eine jetzt
noch oft übliche Methode, und stellte Versuche in dieser Ri chtung an. Wenn man

den Draht in der G asflamme rothglühend macht, geht es leicht und schnell und mit

gekrümmtem Draht kann man gekrümmte Löcher herste llen. Dann entstehen aber
fast immer Sprünge im B ernstein

, so dass er leicht mxseinanderfhllt. Um diese zu

vermeiden, darf man den Draht nur sehr mässig erhitzen, Wie es die Al ten, denen

keine solche Flammen zur Disposition standen, gewiss gethan hätten dann g eht

Jahrb. Verein Mecklenburgimho G esch ichte und Alterthumaknnde 47'1‘8.V1 Fig .2.

Backen : Das a feld v on Hallsuult T fl . 17.
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die Arbeit aber recht langsam vorwärts. Die R öhre übe rsicht sich ferner innen mit

einer g länzenden S chmelzrinde
,
welche ich foflzunc lde ifnn versuchte , indem ich den

selben Draht in Sand eintauchte und in der Röhre herumclrehte . Nun waren einig e

der kle inere n B antauer Perlen in derMitte durchg ebrochen und gestatteten eine g enaue re

B eobachtung der Röhre , in welcher sich feine paral lele R eifen zeigten, wie ich sie

beim Ausscheuern mit Sand nicht annähernd herv orhringen konnte . E s musste daher

die scheinbar so be queme Erklärung des Durchbrennens aufgegeben werden. Die

modernen Perlen werden mitte lst eines vierkantigen, vorne spitzen Stichels durch

gebohrt, und geben so ein ganz gerades Loch, ähnlich vorfuhr man wohl auch b ei

den Perlen der I . Jahrhunderte n. Chr . I ch v ersuchte eine B ohrung mit Messing
draht, der vorne zu e iner etwas breiteren Schneide ausgeklopft und angeschlifl

'

en

war. Derse lbe wurde in den mhraubenförmigeu Stie l eines B ehrens gesteckt und

durch eine anf und abzuschiehende Hülse schnell umgedreht e in mit dem B ogen

g edrehter B ohrer, den man in den al ten Zeiten gewiss kannte , hätte diese lben Dienste

geleistet. Die B ohrung ging ausg eze ichnet. und schne ll v or sich
,
und als das Stück

nachher durchwhnitten wurde, zeigten sich innen dieselben feinen Re ifen als an dem

R antauer Stück. Weil die S chneide etwas breite r war als der Draht
,
behielt die

Drehungsaxe nicht stets dieselbe Lag e und so ging das L ech etwas gekrürnmt aber
mi t demselben Lumen hindurch, ganz wie b ei den alten S tücken. E s liessen sich die

feinen langen Löcher also mit dem noch härte ren B ronzedraht gewiss sehr gut her
.

stel len. Zur Zeit der B irkenhöf
'

er Hügel war Eisen allerdings schon bekannt und

daher die B ohrung dieser L öcher gar nicht schwer, es war aber Eisen nicht erforderlich.

Man bohrte die L öcher v on einer Se ite wohl meist ganz durch und bohrte v on der

andern Seite nur nach, um das
‘

Loch auszuputzen, daher der kleine Absatz an der

S telle, wo die B ohrungen sich trefl
‘

en die sich daher nie verfemten, wie manchmal
zur Steinzeit. Die G ruben an! dem Hubnicker Stück '

I
‘ß. IV F ig . 3 lassen sich auch

leicht und sehr schne ll mit einem g lühenden Nadelkopf e inhrennen, aber durch Aus
scheuorn mit Sand konnte ich ebenfalls nicht die fe inen concentrischen Re ifen

hervorbringen, welche den B oden der G rube bedecken ; selbst b ei fe inem Sand waren
sie gröber und unmge lmässig und können demnach auch nur mit Meta ll ausgedreht
sein, durch einem B ohrer mit schwach gekrümmter Schneide, g leichgil tig ob er aus

B ronze oder aus Eisen war. I ch habe nochmals alle unsere v on S chwarzort oder aus

S teinzeitgrabern stammenden B ernsteinstücke hiermit verglichen, immer ware n die

G ruben mehr kegelförmig , mit starken oft abgesetzten R e ifen und einer sehr

deutlichen kl einen G rube in der Tiefe, wie man sie mittelst eines F euersta insplittc rs

vollkommen nachahmen konnte , also durchaus verschieden.

_

B ei demMollehner S tü ck

(unten F ig . 6) sind die G ruben tiefer, mit einem spitzeren Instrument hergestell t

Wir haben alsowirklich charafle ristische B ernste informen in derälteren B ronze

zeit Ostpreussens, als auch besonders in der jüngeren oder der beg innenden Eisenzeit,
d. h. in den uns beschädigendenHüg eln. (E s sind hier schon Anschauungen vorweg zur
Anwendung gebracht, deren eingehende B egründung erst in einer späteren Ab

handlung erfolgen kann.) A uflallend und noch nicht recht erklärlich ist um die

Verwandschaft dieser letzteren Stü cke mit denen der Steinzeit. Der Ze itunterschied
dieser be iden Perioden , den ich bei andrer G elegenheit zu beg ründen gesucht
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habe? ) wird durch die Entdeckung v on G räbern einer älteren B ronzeze it in den Rmrtauer

Hügeln noch geste igert und andrerseits zeigt die grundverschiedene Keram ik der

S teinzeit (besonders der kurischen Nehrung), welche mit der in den K upfe rstati0n en

der Schweiz (z. B . Vinelz) geradezu identisch ist, dass wir v oll berechügt sind
,
diese

Periode so hoch heruufzurücken, und dass v on einem N ebenemenderbeetehen dieser

alten Cultur und dem jünge ren B ronze resp. beg innenden E isenelter in so wenig
entfernten G ebieten nicht die R ede se in kann . E s bleibt die Klärung d ieser Frag e
also noch künftig en Entd eckungen vorbehalten.

Gmbhiigel b el F inken.

Auf dem Terri torium des G utes Finken, Kre is F iechhausen, nach Dorf
S chnlben zu , ca. 8000 m v on B irkenhof, ist v on Herrn H e ilmsnn ein Hüg elgrab

g eöfi
‘

net und der erhaltene Inhalt dern Prov inzial-Museum gütigst übermittelt werden.

E s ist der Deckel einer Aschen—Urue und einige B ronmgegenstände gerettet werden.

Der U rnend e c ke l (No. 1307) hat die Dimensionen De l ? Dr 29 Hr 8 ‚5 :

(h) 42 H bewegt sich also in den gewöhnl ichen Dimensionen, mit etwas grossem

B oden. Der B and ist etwas ausgebogen und trägt einen kleinen Henkel v on 4 cm

Länge, 2 B reite . Der Deckel ist. besonders auf der Aussenseite vorzüglich g eglättet

in graubrauner F arbe .

Aus dem G rabe sind erhalten e ine Pince tte , e in S tück eines A rmringes und

e in Spirelriug .

Die Pinc e tte (Inv entor 1298 T il . IV 5 ) ist 82 mm lang , an der S chneide

ca. 42 mm b reit (die Ecken sind ausgesprungen). Die S eitenkenten gehen concov

nach wissen v on der läng liche O e3e, an deren unterem Ende die B lätter dicht

zusammenhegen ; die B leohdicke beträgt an der O oee mm,
unmitte lbar darüber

1 mm, und nimmt nach unten b is 0 8 mm ab , die Schneiden se lbst sind etwas

dicker
,
1 mm. Die Pincette ist auf je dem B latt durch 2 paral lel den S e iteukenten

gezogene Furchen verziert und durch v on hinten eingeschlag ene B uchelreihen entlang

der Schneide, entlang den S eitenkenten hinauf b is 46 unterhalb und entlang der

M ittellinie b is 23 mm unterhalb des oberen Endes. Die B uckel sind auf dem umge

bogeneu B lech v on hinten eing eschlagen, die Linien ab er erst nach der B iegung mit

Stahlwerkzeugen gezogen, denn sie sind äusserst scharf, continuirlioh laufend und

ze igen eine paral lele Streifung , ferner setzen sie unterhalb der Oese ab und beginnen
hier wieder ganz schmal. Die e ine Linie war etwas verfehlt, zuerst ganz schwach

nahe dem R unde gezogen und dann noclunals etwas weiter, wobei sie die B uchel

ansohni tt und well enförmig drüber hinweglief was deutlich zeigte , dass diese Linien
nicht geschlagen waren. Pineetten v on ähnl icher Form sind in Ostpreussen noch

mehrfach g efunden : eine zu S tapornen ,
Kreis F isohuusen (Prussie -Mmeum), aus

einem Hügel mit v on hinten eingeschlag enen B uckeln und mit seitlich röhrenartig

verlängerter Oeec ; eine zweite ebenfalls mi t kleiner R öhre mit eing eschlageuen Drei
ecken v on unbekanntem Fundort ; eine unten ähnlich breite, aber mit schmälerem

S tiele , in gleicher Weise mit B uckeln verziert v on K ickelhof bei Elbing (Museum

B ernfleinmbmuck der S teinzeit p. 62 ill S chriften der phyé kalhch
— ökono:rziachen

G esellschaft XXI II (1882) p. 82 il
‘

.
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Der G ü rte lhaken (1254 T il . IVS besteht aus zwei 50 mm langen S chenkeln

(Stangen), die sich zu einem 1 1 mm langen schleifenartigen Haken m b iegen. Auf

der anderen Se ite biegen sie sich in gerundeten Ecken zu 2 senkrecht abstehenden
S e itenannen um,

deren Enden 5 1 mm v on einander entfernt sind. Der Haken besteht
aus einer v iereckigen B ronzestange v on mm B reite , mm Dicke (won vorne
nach hinten), ist an den Kanten durch schräge Kerben etwas gewellt, die

auch in der Ze ichnung hervortreten und sich kaum erkennbar über die ebenen

war, der nachher viereckig gehämmert wu rde , wodurch die alte Torsion nicht voll
ständig verschwand, sondern besondere an den Kanten noeh etwas herv 0rtmt.

Man nennt diese Haken G ü rte lhaken
,
weil sie jedenfalls zum Schliessen

e ines Leder oder Zeuggüriels dienten, welcher um die abstehenden Enden herum

ge legt und wohl zusammengenfiü war. Der Haken spielt v. Chr . eine grosse Rolle

und wird erst nach dieser Epoche durch die S chnelle ersetzt. Die oft bedeute nden
und unbequemen Dimensionen solcher Haken würden den Zweck nicht verhindern,
wenn man an die riesigen G ürte l mancher jetzigen S tämme, wie der Tyroler denkt

es ist dabei abe r nicht unmög lich dass sie auch noch andere R iemen als den

Leibgurt schlossen, doch nennt man sie frei v on je der Hypothese wohl am bequemsten
G ü rtel haken. Die obige Form ist durch die Schl eife

, in der di e beiden Stangen
eich zum Haken umbiegen, ganz besonders chamcterisirt, wir können sie S chl eifen

hak en nennen.

Diese höchst eig enthüml iche Form ist über ein sehr grosses G ebiet v er

breitet. In O stpremsen also zunächst der v erbogene zerbrochane Haken v on B irkenhoi
'

(p. 144) T il . IV F ig . 4, den man später in den Henkel dee G ehe hing . Ferner
uns einem Hüg elgral m be i Loppöhnen, K re is F ischhansen*) (im Museum der

Pte.
—mia). Hier biegen sich die Se itenarme b is in die Mitte der Stangen in die

H öhe und rollen sich dann zu 2 F lachepiral en auf. Diese Spiralen kann man

nicht. als etwas Wesentlichen
, Characteristischee betrachten, da sie be i vie len Schl e ifen

h8 ken fehlen, sie sind nur e in zu dieser (aber auch zu anderen) Zeiten beliebtes
Ornament. In der Provinz Posen kommt ein Haken fast identisch mit dem G row

K uhrenßchen v or, (die Arme enden nur in kleine Knöpfchen) zu ein

zweite r sehr vie l zierlichemr, dessen unte re E nden sich in kle ine, nicht abstehende

S piralen aufroll en und dessen beideDrähte v on B ingen umgeben sind, zu

Ein scheinbar ähnlicher Haken, der aber viel weniger regelmässig aus rnndem Draht
gebogen ist, stammt aus einem G mbhügel fnnde der ältesten B ronzezeit zu Weizen in

B aden? ) und steht den übrigen unter sich ziemlich übereinstimmenden Haken ferner.
Hingegen ist ein in der Form mit den ofipmneeischen identischer mit geraden Seiten
armen i n einem Pfahlbau des L ac de B ourget in S ev eym , Station L e Sa nt gefunden ;
ein zweiter kleiner, dessen Enden sich einmal nmrellen zu einfachen G enen ,

ebenda
Station Lu der grossen N emopole v on B ologna auf dem B ee itzthnm des

Undeet: Das erste Auftreten des Eisens in N ord -E uropa. T il . XVI ;

Umleet 0. KB 8. Album der prähistoriecheh Ausste llung zu B erlin 1mos«u v T il.

Undeet T il. XII 9.

Al bum der B erliner pü historiechen Ausstel lung 1880 Seat VII T H. 13.

f f) Petrin: E tude pré hiaioriqne sur la Savoie. Putin-Chamber? 18 70 T il. XII (9. XIX is.
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Herrn A rnoaldi Ve li sind 8 verwandte G ürtelhaken einer genau wie der

v on G rm K uhren
,
b ei den be iden andern befindet sich zwischen den L&ngsntang en

und dem Querarme ein reich geg liedertes Mittelstück. Dann greifen die Haken aber

in einen R ing , der an einer ähnlichen Quemtange sitzt. E s ist hier also die G ene

erhalten, welche am anderen Ende des G ürtels seen, und die in unsern G raham zu

fehlen sche int. We iter Östlich ist zu Domahida in Ungarn" ) ein Haken aus Kupfer

g efunden in einem groß en Kupfer und B ronze — Depotfund. Die 1 .3a sind

hier ganz verschwunden. Die beiden Drähthe rollen sich g leich, wie sie v om Haken
zurüz:kkommen

,
zu je einer grossen Spirale auf. In demselben Funde kommenmehrere

segenannte B ril lenapiralen v or
,
d. h. 2 Spiralen, welche durch eine Oese miteinander

verbunden sind. Pulazky fasst dieselben als die Oeson auf
,
die G egenstü cke, in

welche de r Haken hineingrifl
'

, ähnlich (auch in der Form) den Haken und Oeson bei

A ehnliche S ohleifenhaken mit Spiralen und ganz kurzen Stangen in sehr kle inem
Maassatab e, und dazu gehörige O eeen, weit geöffnete B og en, die nicht in Spiralen
sondern in kleine Haken auelaufen, und ein zierlicher Haken mit E ndspiralen und

langen S tangen sind in einem G mbhüg el des Hagenauer Waldes im Elsass gefunden

(in der schönen Sammlung des Herrn B ürgermeisters Nessel in Hagenan). S ie sind

gewiseem aaaen e ine Miniatumnxgnhe des Domahidahaken (und werden deshalb erst

hier erwähnt). Endlich sind auf dem G räberfeld zu R ehm am 2Haken

gefunden mit geraden L ängeetangen‚
welche sich am untern Ende in Spiralen auf

wickeln also in der Form dem v on Loppöhnen am nächsten stehen. E iner riesig
gross cm lang , breit; der zweite 5 lang , breit.

Die Verbreitung der S ch l e ifenhaken über ein so grosses G ebiet steht wohl

mit e inem inneren Zusammenhang e derse lben in Verbindung ,
der aber hier noch

nicht verfolgt werden kann. Die Ze it der einzelnen Haken fii llt (was später genauer

beg ründet wird) in die H allatädter Periode , die Zeit der italienischen N eempokm;
doch werden die obigen Funde nicht g leichaltrig se in. F ür die jüngsten möchte ich
die oetprenmßch

-

pownschen ansehen
, fiir die ältesten die kaukaeischen.

Die G rabhiigel b ei Warschken.

Auf dem Territorium des G utes Warschken, Kreis F ischhanaen, ca. 3000 m

nord-westlich v on S onnen befanden sich eine grosse Menge v on G rebhtlge ln, v on

denen der B esitzer, Herr G utsbeaitzer K amm bereits eine Menge planirt hat. Die

selben lagen zum Theil im Fel de an der G renze zwischen Wamchken und L eanieken

unweit v om Landwege v on Sorgenau nach F iechhmtsen, woeelbet HerrDr. Klebs e inen

H ügel abgegmben hat, über den mit den damit in Verbindung stehenden L esu ieket

Hügeln zusammen in der näclnxten Abhandlung berichte t werden soll . Eine andere

G ruppe befindet sich in dem nördlich v onWam bk en sich nach dem v on Palmnicken
nach G erman gehenden Wege emtxeckenden Waldchen. Hier war noch ein g anz, und

dicht daneben ein fast intacter Hüg el , dicht südlich v on diesem Wege und etwas

G ozn dini : Soav i fetti dal S . Am oe ldi Veli presw B ologna Tfl. Km. nu n

Pulazky : Die K upferzeit in Ungarn. p. 3 1 Fig. 5.

Virchow : Du G räberfeld v on li eben. p. 47. 48. N . Vl s. X1 10.

S ehe der phy n.cökon G eeel h ob nfi. Julu*p B VB .
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B egrübnisse aus versehiedenen Zeiten auftreten, welche durch die zwar spürhchen,

Metallbeigaben ganz scharf characterisixt wurden, so dass hier zum ersten Male die
G räber der L a T éne P eriode in ihrer Stellung zu den älteren klar erkannt

H ü g e l I .

(Vom 18. O ctober bis 24. O ctober 1882 ausgegraben v on O . T ischlm’

, in S umme 84Arbeitstage )
Der Durchmaemr des Hüg els ist 1 5 m, die Höhe ca. de r natürliche

ganz symmetrisch , und die Höhe schwerer genau zu fixiren. Den Plan des Hügels veran
folgende G rundriss, in welchem die

die Steine desDeck

aber der Ueber

nebenstehende
Profil im S üd-Nord

Im Hüg el waren

aus S te inen v on

80— 40 cm Durch

ge legt und deutlich

äusserst<9Kranz v on
N S OW

ihrer Oberfläche
Figur ‘ « in folgender Tiefe

dem G ipfel) lagen: N 0 S W mit der Unterseite auf dem

natürlichen B oden. 2. E in zweiter Kranz v on m

mit der Unte rseite tief N 0 W (mit der Oberseite ca. höher),
also mit der Unterseite 7— 18 cm über der Oberse ite des ersten K reuzes, im G anzen
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konnte daher nur annähernd genommen werden. Die Urne hatte aber eine S tehfläche
und ist imUebrigen richtig zusammeng esetzt werden. Da ich erst im Verlaufe dieser
H ügelgrab ung die ersten “ vol lkommenen Versuche mit G yps mac hte

, gelang es nur

Urnen zu retten und zr1sannnenzueetzm
,
während sich dies be i vielen andern, zumal

den frei zwischen Steinen stehenden nicht mehr als möglich erwies. Zwischen den
K n00hen in der Urne fand sich das bearbeite te B ernste instü ck T il . IV 9 Inventar 4395 .

In Kiste b stauden2Awhen-Umea und ein B e igefäss auf Fliesen. Auf Urne 1
I I 10 No. 4371) lag ein durchlochter Dackel wieder verkehrt, mit der hohlen

S eite nach oben, auf Urne 2 ein schaleni
‘

örmiger Deckel mit Henkel (Tfl. III F ig . 1

N o. 4372) in gewöhnlicher Weise . Die Urne 2 selbst und das B eige fäss sind ni cht
erhalten. Neben Urne 1 lag die B rozenadel T il . IV F ig . 10 No. 4936

,
eine

„S chwanenhalsnade l
“

(siehe unten).

Rid e 8 . m nördlich v on A stand auf dem B odenpflaster eine kleine Kiste
v on Nordost nach Südwest orienürt (sie wurde, wie dies be i solchen kl einen Kisten
l eicht vorkommen kann , erst erkannt, nachdem schon einige S te ine entfernt waren,
konnte also nicht mehr vollständig gezeichnet werden). An 2 Se iten hatte sie je
1, an einer 3 Träg er, ihr innerer B aum betrug 45X40, die H öhe ca. 80, die Unter

kanten lagen 80 cm tief. Darin stand eine Aachen—Urne (N o. 4374 Tfi. III F ig . 2)

oh ne Deckel und ein B e igefass (No. 4375 T il . H g), zwischen ihnen eine B ronze
nade l m it umg ebog enem H e ise (No. 4397 Tfl. W i l ) an die Aachen - Urne

Kiste C. m östlich v on A, auf dem B odea aster tief
,
eine kleine

Kiste v on 4 Trägern 80— 40 cm hoch und breit, wovon einer eine 5 cm dicke Sand
steinplatte, was hier nicht häufig vorkommt (der B eckstein war unbemerkt entfernt).

Darin
_
stand auf einer F licse eine nicht erhaltene Aschau-Urne. Ausserdem

finden sich an noch 3 Stell en innerhalb der Mauer Aachen—Urnen ohne Kisten
, die

zum Theil so zerdrü ckt waren, dass sie nicht mehr restaurirt werden konnten.

Urne B . Am Westmude der Kiste A zwischen beiden A bthe i1nngen gerade

auf der Decke 68 cm tief (nicht erhalten).

Urne E. Circn 1 m fast sü dlich v on A auf dem B odenpflester 85 cm tief

(d. h. mit dem Boden). In ihr lagen 5 rohe, unbearbeitete Stücke Bernste in.

Urne F 1 m östl ich der S üdost»E cke v on A, auf dem B odenpiiaste r‚

83 cm tief
,
eine Aachen-Urne mit Decke l

,
v on der nur der untere Theil erhalten ist,

der Deckel aber vollständig ergänzt werden konnte .

Urne B. Am oberen Kranze der Mauer zwischen Ste inen der Deckschicht,
südöstlich v on der Mitte, 85 cm tief

,
e ine Aminen-Urne (nicht erhalten).

Der B au des Hüg els ist also so aufzuihssen, dass man zuerst die Kiste A 8.
auf dem natür lichen Boden erbaute , nachher daran Ab. Darnech schüttete man einen

flachen Erdhüg e l auf und bedeckte ihn mit dem unte ren Pflaster, das sich b is gegen

60 cm an der Kiste über dem Boden erhob. Ob dann schon alle 3 Kreuze gle ich
zeitig gelegt wurden, lässt sich nur schwer entscheiden. Die Kisten auf dem G rund

pflaster sind jedenfalls jünger und noch jünger müssen die isolirten Urnen sein
,

besonders G zwischen den. Ste inen der Mauer
,
welche für die übrigen doch e ine ein

sohliessende Bedeutung hatte.
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Stelle L T . Am Südende des Hügels, östlich v on der südnördl iahen Linie

fand sich eine merkwü rdig e Ste lle, e in N achbegräbniss ganz verschiedener Natur ,
welches hier den ursprünglichen B au des Hügels ersichtlich gestört. hatte . Das G rand

pflaster erstreckte sich ung estört noch ca. 80 cm b is ausserhalb des dr itten Kreuze s
(Mauer), senkte sich dann plötzlich um ca. eines Steines H öhe und zog sich im Osten

tief
,
im Westen ca . 1 „25 als Pflaste r kleiner S teine ca. 2 m lang nach aussen

,

breit mit leichter Abweichung nach Osten. E s war nach Norden durch den

Abfall des G rundpflasters begrenzt, nach Westen anfangs durch einen ähnlichen Ab

fall, der nachher in eine R eihe grösse rer S teine auslief, welche in dem erwähnten
sehr grossen v on 120 cm Länge, 40 Dicke, e

i
'

0— 80 Höhe endete. Letzterer machte
anfangs den E indruck eines irgendwoher hemhgewälzfemDeuksteines, war aber völ lig
festgekeilt, schien ganz ungerührt und steht zu der ganzen Anlage doch wohl
in Beziehung . O estlich war ein ähnlicher Abfall (dem aber nicht solche Beachtung
geschenkt wurde, da man beim Abräumen v on dieser S eite erst auf die Stelle stiess).

Nach Süden erstreckte sich das Pflaste r ein wenig üb er die Zone des zweiten K reuzes
,

der auf dieser Stelle fehlte. Zwischen Kranz I und II fand sich dann im Daten dieser

Ste lle die erwähnte Ste inbr ücke, die mit der Anlage wohl in Verbindung steht.
Vie ll eicht sind es die dem H ügel entnommenen, wieder mgelmässig gelegten S teine,

so dass zwischen ihnen und dem grossen Steine ein Zugang zu diesem Pflaster ent»

stands. Doch das sind nur Vermuthungen. Innerhalb des R inges des zweiten
K ranzss und dem Nordrande dcs Pflesters standen auf einem R aums v on 1 m

auf der O stse ite des Pflasters eine Menge Urnen dicht aneinander, unten noch meist v on
kle inen Ste inen umstellt und gestützt. Durch diese und die Last der darüber liegenden
waren sie dermasseu zerdrückt, umgeworf

'

en, auseinandergeflssen und ineinanderge

anheben, dass sie sich nur sehr fingmentarisch haben liessen. Eine solche Sachlage
ist die schlimmste und könnte man dabei a uch mit G ypsv srb wd wenig anfangen,
höchstens einige grössere Fragmente retten ; es bleibt nichts übrig , als die S cherben
einzeln mühsam bloss zu leg en und zwischen den Steinen hermnszuzieheu, wobe i, wenn
sie feucht und mürbe sind (wie im vorliegenden Fall e), natür lich viel zerbröckelt.
G enau liess sich die Zahl der Urnen nicht feststellen

,
es waren ca. 14 S eherbsnatellen

,

die aber zum Theil c0ntinuirlioh in einander übe rgingen. E s ge lang dav on 5 grössere

und 2 kleinere Urnen (B e ige ihsse ) zusammen z u setzen (und z u ergänzen), die in ihrer

m taurirten G estalt in durchaus ri chtigen Verhältnissen (Tfl. 111 4— 10) gezeichnet
sind. Da diese Urnen, sowie die dazwischen gefundenen Mehallgegcnstände eine voll
ständig gesonderte S tellung den übrigen G rübern des Fl ügels gegenüber einnehmen,

sollen sie im Zusammmhauge erst nach Besprechung der anderen Funds beider Hügel
behandelt werden. Wahrscheinlich n i c ht damit in Zusammenhang steht ein östlich
v on dieser S telle auf dem Pflaster gefundenes B ernsteinstück (4405, F ig. 5 im Text)
nnd e in kle ines a zse tück, die Wohl äl teren G rübern des Hüge ls zuzurechnen sind.

H üg e l I I .

(Am 25 . und 26. O ctobe r 1882 mit 8 A rbeitern v on O . T ischler ausgegraben.)

Der Hüg el lag unmittelbar südlich an I anstmsend, am Abhangs der Höhe,
deren Kuppe dieser bedeckte, war daher schief angelegt, so dass die E rddecke nach
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Norden fast horizontal verlief, nach S üden steil ebfiel. Ihn nmgab ein Kranz grosser
S teine v on 9 m Durchmesser in sehr wechselndem Niveau, tief im Norden
Osten S üden Westen so dass man fiir die mittl ere Höhe des Hügels

ungefähr 1 m annehmen kann. E in continuirlioher äusserer K ranz konnte nicht

constatirt werden,
nur einige isolixte S teine

,
die v ielleicht einem K ranz v on

Durchmwmr angehört hab en1 v on denen jedenfalls schon v i e le fortgenommen

waren. Der Hügel war mi t einer S teindecke überwölb t‚ die ste llenweise doppelt,

besonders in der Mitte. E in B odenpflester existirte nicht. Im Ueb rig en war er aus

sandigen Lehm aufgeschüttet‚ Innerhalb des Kreuzes fanden sich 2 S teinkisten.

Kiste A. Wenig nördlich v om Centrum (ihre Mitte Norden Westen

die centrale K iste A, im Osten und S üden v on je 1 Träger, Norden und Westen v on

je 2 platten Trägern gebildet nur 2 dav 0n ausg ehöhlte M ah l ste ine , alle 50— 60 cm

hoch. Auf ihren inneren Kanten mhte der B eckste in 60X40 cm, ca. 20 cm dick
,

auf den oberen F lächen der T räger noch kl einere platte S te ine ; so dass die ganze

als Streb en hernmgesetzt. Die Decke der Kiste lag tief, der B oden der

innere E rdwürfel hatte 60X40 cm Fläche, 40 Höhe. In der K iste standen 2 Aschen
Urnen mit Deckel, unmitte lbar aneinanderstossend, No. 1 T il . II F ig . 7 Inventar 4409,
No. 2 Tfl. 11 F ig . 5 Inventar 4410, zwischen ihnen die a zenadel

,

'
I

‘fl. IV F ig . 1 1

Dinge, B reite, 5 cm Dicke, aus Aachen und Kohl en bestehend
,
in halber Höhe

noch etwas eingetieft ist.

Kiete B . Im südlichen Theile des H ügeln lag eine zweite ziemlich gr0ame

K iste B (die Nordwest—E cke 8 die ab er schon erbrochen und theilweiae

gestört war, doch wohl nur be im B äume reden. E s fehlten die B eckste ine und ein

Theil der Träger. Nördlich stand 1 T räg er, im Westen östlich l
,
der zweite

fehl te . Die T räger waren 60— 70 cm breit, 70— 80 hoch, 25
— 36 dick. Ihre obere

Fläche lag 45 tief, die untere (der B oden 8 t ja hier stark). Der Inhalt
war auch ziemlich gepltindert. Es fand sich aber noch eine intncte Aachen - Urne
(No. 441 1 T il. II F ig . üb er welcher e in B m ehatfick einer sehr dicken Urne (441 2)
mit der hehlen S eite nach oben lag , scheinb ar wie eine Art Deckel. E s ist. dies aber
jedenfalls nur ein Fragment e iner anderen zertrürnmerten Urne dieser Kiste (I I B 2),
Welches man be im Wählen in derselben hier heraufg elegt hatte, g lücklicherweise jene
Urne Verschonend. Daneben fand sich der untere T heil einer anderen Aßchen—Urne

(B 3 deren oberer T heil fiüher zerstört war, und in einer anderen Ecke einige

Knochen nnd S cherben. Die Kiste hat einst jedenfalls noch mehr Urnen enthalten.

Thongefllose.

Die Dimensionen der T hongefii see b eider Hügel (mit Ausnahme der auf dem.

Pflaster L. T . gefundenen) ergeben sich aus folgender T abelle
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ebenfalls v on einer sehr diekwsnciigen Urne ohne S tehfläche her und seine Dicke steigerte
sich v on 1 1 — 20 mm in B irkea war der B oden dieser T hong eihsse ebenfalls

B eide Klassen v on Urnen sind besonders noch durch ihre D e cke l verschieden.

Die Urnen der ersten Kategorie hatten übergreifende oder S chal en-De cke l ,
v on denen 8 erhalten sind, I A a (T il. I A h 1 (Til . II 10a) und A b s (T il . 11 1 1 ,

der erste ist etwas höher. Der zu I A b 2 gehörige ist unterhalb des B andes (wegen

bildet dann eine Kante , v on der ab er sich in gewöhnlicher Weise wölbt, m ischen

weicher und dem unte ren.R ande ein kl einer Henkel sitzt. Al le 8 haben flache B öden

[(b) 25 nur I A h 1 darin ein Loch v on ca. 2 cm Durchmesser. I A a (T il . II 8)

war es
,
dass bei A a und A h 1 die Deckel umgekehrt mit der hohlsn S eite nach ob en

lagen, ein durchaus ungewöhnlicher F all
Vollständig verschieden sind die Deckel be i den Urnen ohne S t ehfläch e

H A 1 (II F ig . Ta) H A 2 (I I F ig 5 a) denen sich I F (T fi. 11 1 3) anSchliesst, welcher
allerdings einer nur zum T heil erhaltenen Urne mit S tehflache zugehört hat. Diese
sind oben gewölb t oder flach und g ehen auf der Unterse ite in einen etwas zur ück.

tre tenden cy lindxi sohen Theil über, welcher in das Innere der Urne hineinpasst und

sie stöpselartig v er-schliesst. Diese Deckel sollen daher S töpse l deeke l heissen, der

obere The il der Kopf, der untere der Der Kopf hat einen über den

Cylinder mehr oder weniger hervorragenden R and, hinter dem er bei A 1 ,2 einsinkt
,

um sich dann flach Schalenartig zu wölben
,
Während er b ei B seiner ganzen A us

dehnung nach eb en v erläuft. S eine untere Wand ist der oberen entsprechend, g eht

daher be i gewölbten Deckeln auch gewölbt in den Cylinder über, bei plattem Kopf
in scharfem Winkel . De r untere Rand des Cylinders ist wie dieser selbst meist nicht
besonders sauber und gl eichmässig gearbeitet. Die Dimensionen dieser 8 Deckel sind
H A 1 (II F ig . 7a) : Durchm<asse r des Kopfes des Cy linderrandes 18 , H öhe des

Cylinders v on der Unterse ite an — 8 , Loch m . B ei H A 2 (II F ig . 5) dieselben
Zahlen 14,

— 4. B ei I F (I II F ig . 5) Durchmesser des Kopfes 1 8, des
Cylinders 14, Cy linderhöhe v on unten v on der Oberse ite an. Al le 3 Deckel hab en
ein Loch in der Mitte.

Die S töpse ldscke l kommen hier nnd bei den Urnen des Provinzial-Museums

aus ostprenssischen Hügeln, überwiegend bei U rnen ohne S teh flächc v or
,
nur die

Urne I F hat eine deutliche S tehfläche und den F ormcharscter di eser Urnen, b ildet

immerhin eine Ausnahme, ist aber schon ein Aussenbegräbniss, also jedenfalls
jünger wie die neutralen Urnen mit S chalendeckeln. Ferner ist Hügel II gewiss

Ich glaube die B ezeichnung S töpse l d eok e l bezeichnet das Characteristiwhe dieser Form
in allen ihren Varianten (so z. B .

'l
‘fl. l il a) mehr als die b isherige B enennung „Mü tzendec lse l

“
.

V irchow, der hauptsächlich auf diese interessante Form aufmerksam gemacht hat, spricht bereits v on

„der stöpsela rtigen Verlängerung
“
. Vorhandl . d. B e rliner G a el lschnft für Anthropolog ie 1874 p. “ 3.
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r als I dem er erst angebaut. wurde als dieser keine Urnen mehr aufnahm
,

11 sind also auch jünger. Diese haben aber üb erwi egend ke ine S tehf läche
jedoch S töpee ldockel , nur b ei U B S findet sich noch eine S tehfläche. Sehr weit werden
die Hüg el ze itlich nieht. ause inanderliegen‚ wie die Metallheigahen lehren, aber fiir

diese Hüg el und noeh fiir andere steht es fest. dass die Urnen ohne S tehilfiehe und

die S töpee ldeckel erst späte r auftreten als die mit S tehflfiche und S ehnlendeokel,
Weiche dann immerhin noch nicht nasser G ebrauch kamen.

Von B e ig e fäese n ist nur eines erhalten (N o. 4875) in Kiste B (Tfi. H 9),
dasselbe ähnt in seiner Form den Aachen-Urnen, ist nur etwas höher. Oberhalb der
Weite gehen horizontale Linien herum, zwischen denen G ruppen v on je 3 alternimnd

schräg en Linien herabsteigen, nicht sehr exact im weichen Thon gezogen, da sie die

anderen Linien theilweiee durelnehneiden. Henkelkrüge m e in B mkenhof fanden

Die Bronzebelgnben der älteren Brüher.

In Kiste I B lag eine B ronzenade l mit umg ebog enem H e l g e (T il.
der B irkenhöfer nahe verwandt. S ie ist gestreckt ü be r 20 cm lang (die äusserete

Spitze fehlt), der gebogene Hals em K opf mm, unten 3 dick. Unter dem
kegelförmigen K opie hat aie 4 durch E inechnü rungen getrennte R eifen.

Die Nade ln Tfl. IV F ig . 10 und 1 1 a us Kiste 1 A b und H A hab en einen

anderen Character. Der Draht biegt sich unter dem K opie in Form einer voll en
Welle . Wenn der Draht eine B iegnng in Form einer halben Welle erleidet, so dass

er nach dieser einmalig en E inb ieg eng in die vorige R ichtung zurücktritt (wie be i
den La Töne - Nadeln in einem m men Theile Norddeutschlend

’

s
‚ of. Undse t e.

'

l
‘fl. XXVI 16 — 19 11 . a. m.) möge dies heissen: Nadel n mit e infach er E in

b iegung. B e i der vorliegenden in Form einer voll en Welle gekrünnnten Nadel
macht der Draht 2 E inbiegungen ; diese Form kann man mit einem der archeologi
Terminologie nicht fremden Ausdruck als S ehwenenhal snade l bezeichnen. Der

Kopf der Nade l IV F ig . 10 ist kege liönnig , den H als sohmtickt noeh ein kleiner

R e if, bei W I ? war er auch kegelförmig , zerfiel eher. Die kegelförmigen Köpfe sind

bei den oetpreussischen Nadeln sehr häufig , es kommen aber auch andere Formen v or

wie H albkngeh , rnndfiehe und oft auch recht re ich profilirte Endknöpfe, welche

bei der B eschre ibung anderer G rabhüg el in der nächste n Abhandlung besprochen und

abgebildet werden S O IIG H .

‘

Dieee S chwanenhe lsnedel u haben ihre Hanptv erbreitnng im nordöstlichen
Deutschland. Zahlreich kommen sie in den ostpmuesiechen H üg e lgrähern dee Sendende

durch Pommern b is nach Mecklenburg hinein. In Dünek sind sie schon seltener
,

in Schweden und in Nom egen ist: je 1 gefunden. Amserordentlich häufig sind sie

in den Flaohgräb efl
‘

e ldern Poeens und S chleeiens tmd ziehen sich in die Mark und

Aderstedt bei B ernburg (Museum Bernburg , Al bum der Be rliner Ausstellung
Section IV ? ) und eine Rollennadel mit S ehwanenhnlg v on Pasemarke b ei Schlieben

se em der ph;m ök»n. G u ut am . xx v 11 . 21
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(ibid Section VI Tfl. l , Prov inzial - Museum Halle) sein ; sonstig e habe ich in den

Museen zu Halle und Jena nicht gefunden. Vollständig fehlen sie dann in Boh nen,
wo es mir weder in den Sammlungen noch durch Nachfrage gelang einezu entdecken.

Si e fehlen dann,
wie es scheint auch fernerhin in Oesterreich und in gaa ngarn. Zu

Hallstadt findet. sich nur 1 Nadel mit ähnl icher deppelte r Biegung , die in einen

S piralkopf übergeht. Hingegen treten sie wieder in B aiern und Würtemberg auf

und finden sich noch in der Franche Comté in den G rabhilgeln des Plateau v on Al aise
,

sind aus diesen G eg enden aber nicht in solchen Massen vorhanden wie in den

S ammlungen O st-Deutschlands
,
wo doch wohl ihre H anptheirnath Merkwürdig ,

dass sie gerade an so diagonal entgegengesetzten G ebieten vorkommen, zwischen
denen ich den v ormittslndcn Uebergang vorläufig noch nicht nachweisen kann ; der
einzig e Verb indung swng scheint durch Thüringen nach B aiem zu gehen.

Was nun die Zeitste llung
"
) dieser Nadeln betrifft so soll dieselbe erst in

einer späteren Abhandlung an der Hand eines vollständigen G esammimaherials genauer

begründet werden. Wir können daher hier nur die Resultate annähernd vorweg
nehmen . Die Dauer der Nadelform wird immer keine ganz kurze sein, was wir

aueh aus den vorliegenden Hügelgräbern entnehmen . Die Veränderung der Thon

gefässformen in den Warschker H üg eln lässt doch auf eine etwas längere Dauer
derselben sohl ieesen, während die Nade lform diese lbe bleibt; ferner ist es wohl wahrv

scheinl ich
,
dass die E isennadeln die jüngsten se in werden. Am weitesten zeitlich

zurück kann man die Nadeln in den Posenwhen F lwhg rä beri
'

eldern verfolgen, wo
bereits O bjec te aus einer älteren Zeit. der H el lstädte r Periode auftreten (Schwerte r

,

E iseneelte, B ronzem irmeeeer Während sie bei den weetprenssisehen G esichts
Urnen an das Ende dieser Periode , in dem Uebergang zur L a Töne - Periode fall en .

Ueb eral l im Norden gehören sie der jüngsten Bronzezeit an, welche ungefähr mit
dem S chluese der Hallstädter Periode gleichaltrig sein muss

,
und auch die G rabt

der E run<:be Comté fallen in ganz dieselbe Zeit. Wir kommen demnach überal l
unge fähr auf das 5 . Jahrhundert v. Chr.,

vielleicht den Anfang des 4.

Die Nadeln mit umg ebog enem H e ise und kegelförmig cam Kopfe wie

T il . IV ] , 1 1 haben nicht einen gleich grossen Verbreitungsbezirk , sondern scheinen
in dieser Form völlig auf Ostpreussen beschränkt zu sein. Bereits in Westpreussen
sind keine mehr gefunden, ebensowenig in dem weiteren Bezirk der S ehwanenhah

nadeln. In der Mark sind zu derse lben Periode einige Nadeln mit rundhchem K opie

Chantre. Premier age du fer Pl. 848, 88 8, 9. Ueber die Funde in Südwestdeutsehland
N ltsch, Fundatatlatik der v orrömimhen Meta llzeit No. 76a. Speciel l in Mecklenburg : B eltz, Das

Ende der B ronzee eit in Mecklenburg (Mecklenh. Jahrbücher öl ). Ueber die Funde in O stdeutschland
und S candina v ieu finden sich die hornigen Nachweise bei Undset, die Nade ln treten in Posen und

Schlesien noch viel massenhafler auf als es nach der hier gegeb enen Darstell ung scheinen könnte.

B etrefl
'

s der G liederung der urgeechichtliehen Entwieklung v. Chr ., die an dieser Ste l l e

noch nicht näher begründet werden soll, verweise ich vorläufig b esondere auf das bahnbreehende

Werk v on Undset. „Das erste Aufireten des in N ordeuropa,
“
zumal auf die Einleitung , und

auf eine v on mir In der Westdeutschen Zeitschrift V (1888) p. 169— 195) gegebene B esprechung d e r

Werke v on Wagner, und Pendel und B leicher über G räber B aden
‘

e und des E lsass, wo ich di e

G liederung für S üdwa tdenlschlnnd. näher zu begründen gesucht habe,
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v on 8X5 mm Durchmesser
Bernstein. Jetzt hat das S tück die mittleren Dimensionen 3 1 X grösste

Anbei erfolgt zum Vergleich noch ein Hängeetuck F ig . 6 (No. 3448) aus

einer Urne einen eben solchen H ügelg mbe5 v on Mol le hn en , Kre is F iechheusen

(welches erst in späterer Abhandlung besprochen werden soll). Es ist trepezoidiech

oben 16 unten 29 mm breit, 37 lang , oben in der Mitte am Rande 6 ; unten in

der Mitte am Rande dich
,
sehr scharf geschnitten mit fest rechtwinkligen

Kanten und beinahe ebenen F lächen, nur nach der Mitte ein wenig gewölbt. Das

Loch ist genau cy lindrisch, zeigt aber auch die Abnutzung . An der Oberkante
findet sich der (in der Zeichnung sichtbare) Rest einer früheren Bohrung , in der
das Stück einst durchgebrochen war . E s ist verziert mit R eihen v on G ruben längs
der Seiten und unteren Kante und einer mittleren Re ihe v on der O efl

‘

nung nach

unten
,
also einigermassen ähnlich dem v iolinetegibrmigen Stück v on Hubniclzen

Tfl. IV 8 . Die Löcher sind scharf eingedreht mit einem Bohrer mit schärferer Spitze ,
zeigen aber nur gem: feine Re ifelung , so dass sie sich wie drin ganze Stück der
Technik noch durchaus v on den in der Form analogen Stücken der Steinzeit unter
scheiden.

D ie Urneng ruppe L . T . in H ü g e l I.

Von den ganz ungemein zerdrückten Urnen der G ruppe zwisehen Kreuz
2 und 3 des Hügels I gelang ee leider nur eine kleine Zahl aus den einzelnen auf

gelesenen Scherben zueemmenzueetzen und zu ergänzen. Daher konnten die Men-see

auch nicht immer mit genügender G enauigkeit genommen werden, doch entsprechen
die in folgender Tabel le mitgetheilten Dimensionen zieml ich nahe der Wirkli chkeit
und sind die Formen auf Tfl. III durchaus richtig wiedergegeben.

E in zweites Stück (anbei F ig . 5) No. 4405

lag östlich v on der Stell e L . T. ; es lässt sich
daher nicht ganz genau feststell en, ob es dazu

gehört oder in die ältere Zeitfitllt. E s ist kumst
farben mit dicker R inde

,
zieml ich roh und sowohl

in alter Zeit als jetzt beschädigt, so dass sich
die Form nicht mehr genau constatiren lässt.

Vielleicht war es auch einst länglich v iereckig
nach der Ausscheuerung zu schl iessen , welche
die T rsgeschnur über dem ovalen Loch her

vorgebracht hat
,
was zug leich zeigt, dass

dies wirkl ich ein S chmuckstück. Das ovale



G ruppe L T .

Ax hen.Ux-ne 1 (msi ) m n n

2 T il . fi l e

4 (4884) Tfi. III :

5 (4885) T 8 . II I ;

6 (4386) T il III 4
B eigefi

‘

uns 8 (4388) T 8 . I IIo

7 (4387) T 8. [ Ih n mitfi«nlcel.

B ei den. 5 Aachen-Urnen liegt die Weite über der Mitte [(Hw) 56— 64) b ei
einigen sogar recht hoch. Der Rand ist Verhältnissmässig enger als bei den früheren

Urnen mit S tehfiitche [(r) 55 nur bei den Urnen mit hoher Weite , also kurzem
O bertheil (Urne 4) ist er weiter [(r) ca. Die Umbicgung um die Weite g eht
in sahärferer Kante

,
manchmal aber in sanfter Wölbnng v or sich , ist aber immer

eine entsc hiedene, und es g eht dann die Wand schräge, nur sehr sanft gesehwaifi.

nach oben
,
manchmal am Rande sich ein wenig answeitend, manchal aber gerade

abgeschnitten. Der Unterthcil ist viel steiler als bei jenen Urnen, fast gerade oder

wenig gebogen und bildet daher einen wenig er stumpfen Winkel mit dem immer

scharf abgesetzten, grösseren Boden [(b) 44 Man kann diese Form daher
annähernd mit 2 anßinandergesetzten, abgestnmt en Kegeln, die an der Basis in
schärferer oder gerundei er Kante in einander übergeben, vergleichen, ein abg e

stumpfte r Dopp e l keg e l . Die Urnen sind aus einem dunkel graubraun gebrannten
mit S te inchen durchsetztemThon, meist aber aus einem H ellroth gebrannten, gebildet und
dann mit einer jetzt grangelbbrsunen gut polirten feineren G latteschicht bedeckt, d ie

meisten vollstandig geglättet, nur bei No. 6 (T il . III ! ) am Untertheil v on der Weite

Von Verzierungen sind z u erwähnen be i Urne 1 (T il . B I G) 2 nebeneinande

stehende kl eine Knöpfehen (h or izon ta l e Doppa l kn öpfe) an 4 S tellen derWeit
.en

hante . Besonders schön verziert ist die Urn e No. 2 (T B . IH S ). S ie hat zur
ßchst

einen-Dopp e l h enk e l entlang des Oberen R egale, der sich aber (wie der V
er 1 hg en:

mit dem defec ten v on B ukenhof (T il . 1 2) ze igt) wesenth ch v on den früher
an unter.

sche idet. E r ist schmal er breit) und dicker , mit kleineren Ö

'

em im
ganzen mehr gradlinig , am oberen und unteren Ende , wie in der Miu

abg ebog ene Stege mit der Wand verbunden ; auf dem R ücken hat

vertiefte Furche. Oberhalb der Weite geht eine hübsche Verzier

einer tief und breit in den weichen Thon g ezogenen F urohe s
'

2 kurzen S trich4m herab, mit denen etwas tiefer zieml ich

G ruppen abwechseln. Dieselben sind durch 1 oder 2 schräg
weder die einander zugewandten inneren E nden durch _

i‘

die oberen Enden der höheren Zone mit dem. mittleren

er e ine breite

.ung herum. Von

wigen G ruppen v on

.n der Weite gleiche
Linien verbunden, ent

‚
e 1 Linie, manchmal noch

oberen

3 7

,g
fl

. III w) sind jedenfalls nur B e i

gefhsse. N o. 8 trägt an der Werte 2 v on o
nach unten m e chte,
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ziemlich spitze Hörnchen ; um die Weite geht eine Re ihe runder G rü bchen herum,

die an den Hörnchen b is zur Spitze emporsteigt, während auf jeder Seite der H örn

chen je 2 G ruben senkrecht hinahgehen. Ueber denselben zieht sich ein Kranz v on

mit der S pitze nac h chen gerichte ten Dreiecken herum, in deren jedem sich 2 ge
kreuzte , den Se iten paral lele Linien befinden . No. 7 (TH. I II IO) ist ein kleines
H enkelßpfchen mit sehr weiter O e ifnnng , bei dem man eher den Verlauf des H eukels

mit rundl ichem Querschnitt nieht mehr genau bestimmen kann.

unbedeutende Metallsachen, durch das Feuer entstellt, zum Theil heßchmolzen Oder
mit S ehlmken bedeckt, zerbrochen, kurz keine Cab inetsstücke. Und doch waren
diese unansehnlichen ,

defecten Fibeln wichtig er als die prachtvollen
,
reioh v erzierten

silbernen Fibeln ,
wie sie unsere G räberfelder in so Verschwenderisoher Fü lle liefern.

An einer S tel le lag en zusammen 2 F i b el n , 1 kleine B ronzefl achspira l e
und ein kl eines S tück B ronze ring .

Die B ronze-F ibe l N o. 4400, Tfl. IV 18 hat den Fuss verloren und ist am

B ügel mit einem G emisch v on hesehmolzener Bronze und Knochenresten überdeckt,
aber doch lasst sich durch den Verg leich mit den bekannten Formen ihr Character
vollständig entr*ütheoln und danach sind die fehl enden Theile auf der T aiel punktirt

mit. voll er Sicherheit angedeute t. Der Bügel geht am oberen Ende des Halses in
die S pirale über (eingliedrig ). Diese windet sich um eine E isenaxe, macht 7Windungen
nach links, g eht dann als obere S ehne über die Rolle nach rechts und kehrt in
8 Windungen zurück um in die Nadel überzugehen. Die Sp irale ist ca. 38 mm lang ,

6
, 5 im Durchmesser. Nach unten macht der Hals ein scharfes Knie nach dem F uss

zu, der aber abgebrochen und nicht mehr vorhanden war. Der Fuss bog sich unten

um und ging als S chlusmtü ck in die Höhe, dieses fehl t aber noch, erst an dem er

wähnten Knie kannman. das oberste Ende wieder erkennen. S chliesslich war es un

gefilhr in der Mitte des Halses durch eine Hülse mit ihm verbunden , doch ist diese
S telle ganz mit beschmolzenen B ronzeklumpen bedeckt, lässt sich demnach im Detail
nur undeutlich verfolgen ,

kann aber nach der ganzen Form der Fibel nicht

anders gewesen se in. E in annäherndes Bild dieser Verbindung giebt die g leich
eltrige, wenn auch nnE inzelnen etwas verschiedene Fibe l T af.IV, F ig . 16 v on S t. Lorenz.

Die zweite eiserne Fibel (4401) ist noch defecter, so dass auf eine Zeichnung
verzichtet wurde Die vorhandenen Stücke characterisiren sie aber vollständig : Die
E isenspirale mit oberer Bohne v on ca. 1 1 mm Durchmesser v on 4 Windungen‚

e in

Theil des B fige1halses mit dem verbundenen Sohlussstück und der hintere Theil des
Fusses mit der nach v orne weit geöfl

'

neten Nadelhal terd
'

i inne
,
also auch im Charac ter

v on Tfl. IV, 16, nur langer : Eine L a T éne—F ib el mit v er bundenem Sch lu ssstü c k .

In B ezug auf die Terminologie und weitere G liederung der L G. T ene 'Periodo ist ausse r

den p. 162 cifirten Werken zu verg leichen : T ischler : Ueber G liederung der L a T öne-Periode ,

Cormspondcnzb latt der Deutschen G esellschaft fü r A nthropologie. 1885, p. 157 2. Archäologisc he

S tudien aus Frankreich , Schriften der physikalischb kcuomiacheu G esell XXV. (1884) p. 18 ff.

8 . E in kurzer B ericht : S chrift. (1. physikaL—ökonominchen G esellschaft. XXII I. S itzungnher. p. 18- 23 .
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einer äusseren Stel le eines älteren E ngels ein t hsgräbniss gehalten, ein Loch in

die S teindwke des Hügels gegraben , die Urnen dicht aneinander auf das unte re

Pflaster gesetzt, mit S teinen umstt und mit Steinen wieder überdeckt.

H llgflgräber b ei St. Loren2.

B ei S t. Lorenz, Kreis F iechhsnsen
,
ist v on Herrn Professor B omndt 1872

und v on B }errn Professor v . Wittich je ein G rabhügel geöffnet werden.

H üg el I .

Derselbe ist 18 72 v on Herrn Professor B erendt und Herrn G utsbesitzer

Publication zur Dispositon geste llt hat, ist die nachfolgende B eschreibung angeordnet.

Der Hügel hatte einen Durchmesser v on eine Höhe v on war

übrigens schon früher stark in Ang riff genommen gewesen v on der Nordwestseite
aus. Nach Ahreumung des Es sens und der Erde fand sich am Rande ein Ste inkreis
und dann durch einen schmal en

, grabeuartig eu Zwischenraum getrennt ein zweiter

etwas bre iterer, in höherer L ago mehrfach durch die früheren Nachgrabnng en unter

brechen. Diese Kreise bestanden nach der v on Herrn Professor B erendt angefertigten

Skizze und B eschreibung nicht aus 1 K reuz, sondern aus mehreren Re ihen neben
einander liegender Steine, der äussere im Südwest fast nur aus einer einfachen

Reihe , er verbreiterte sich aber v on S üdwest durch Nord und O st b is zu der drei

fiwhsn B reite . Der innere war ungleich bre iter , aber w ie gesagt, viel fach unte r

b rochen . Im Südwest fand sich zwischen be iden Kreuzen eine S te inbrü cke
, e in.

Viereckiges Pflaste r kleiner Steine , unter dem sich aber absolut ke ine Reste v on

Urnen zeigten E s ist diese B rü cke also derselben B ildung im Hügel I v on Warschken
analog . Im S üden, immer noch Quadrat entfernt fand sich hier wieder am

innern Kranz eine di chtgedrängte G ruppe v on L a. Töne—Urnen.
und be i einem Hüg el

v on B auten, wel cher ebenfalls diese L a Töne—G ruppe am Rande b erg , ze igte sich

zwischen den äusseren K reuzen ebenfal ls eine solchß teinbrfieke, so dass sie wirklich
zu diesem N aehbegriibnisse der L a Töne-Ze it in B eziehung zu stehen scheint

,
obwohl

ihre B edeutung dann Vollständig dunkel bleibt. Innerhalb des zweiten K reuzes fand

sich ein regelmässig g ewölbte r Ste inkern in F orm einer K ugeloalotte, mit. einer E in

senkung in der Mitte v on der früheren Zerstörung herrührend ; nur oben lagen e inige

grosse Steine (ob v on der zerstörten Centralkisto horrührend?) sonst nur k0pfgroese .

Der Kern ergab nichts mehr, er war geplündert. In der Zone des inneren Kreuzes
fanden sich aber noeh mehrere G rahaie llen ; im Osten eine Ste ink iste mit flachen
Trägern, deren Dmkstein sehon fehlte, in ihr 2Aßc3hen-Urnen auf S teinfliesen

,
die aber

nicht erhalten wurden. Im Südosten war eine zweite ganz zerstörte G rabkamma ,

in der nur noch einig e Scherben lagen .

Im Süden ungefähr dicht innerhalb der K ranzste lle trat nun eine Anlag e auf,
ganz analog der L a Töne-G ruppe im H ügel I zu Warsehken

, ca. 1 m tief unter der

H ügeloberflt e standen eine Menge Urnen dicht aneinander, Viel leicht gegen 1 2.

v on denen aber nur die beiden 1 . No. 487 (T il. Il l u ), 2. No. 435 (T il. Ul i? ) e in
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Fragment mit 8 fachsm Henkel No. 444 (T il . 111 18) und e in Fragment einer flac hen
Schale 3. No. 440 erhalten sind. Nach Norden und Westen begrenzten 2 grosse ,

innen flache
,
etwas verschobene Steine diese G ruppe , es scheint das ab er dooh keine

wirkliche Kiste gewesen zu se in
,
da die Ste lle ziemlich unberührt war ; die Ste ine

mögen auch dem grossen Steine an der Stelle L. T . in Warschlmn analog gewesen

se in. Es hat in diesem H ügel also ebenfalls eine B estattung zu 2 v erschiedenen

Ze iten stattg efunden wie in Hügel I Warschken ; eine äl tere in Ste inkisten, aus denen
aber nichts mehr gerettet ist und eine jüngere zur L e Teufel-Zeit, eine dicht m ein

ander g epackte Menge v on Urnen am Rande. Zwischen diesen Urnen lagen einige

B eigaben aus Eisen und B ronze, durch Feuer sehr beschädigt, theilwoise ganz un

kenntlich gemacht, deren Reste aber doch genügen, um wieder die Periode dieser
Urnen zu bestimmen, wobei diese lben R esultate herauskommen als zu Warschken.

S ie sollen nachher mit den folgenden zusammen beschrieben werden ,
weil sie denen

des nächsten Hügels ganz analog sind.

H ü g el I I .

Ueber diesen, v on dem jetzt verstorbenen Herrn Professor v . Wittich aus

gegrabenen Hügel fehl en alle näheren Notizen. Die Funde, welche derselbe dem

Provinzial -Museum ü bergeben hat, zeigen aber, dass ganz ähnliche Verhältnisse wie
im vorigen H ügel v orgelegen haben, v or allem B eg übuisse

“
zu 2 v erschiedenen

Perioden. A us den älte ren G räbern der K istenzeit ist nur einDackel N o. 398 T il . III 15

erhalten
,
dann aber mehrere characterisüsche Scherben einer L a Träne—G ruppe und

zwischen diesen eine Anzahl beschmolzener O bjects aus E isen, B ronze , G las der

L a Time—Periode angehörig . Eine Urne No. 408 T il. III 14 fand ich
,
als ich die

Leitung des Museums übernahm,
noch mit ihrem v ollen Inhalt an Knochen und

E isengeräthen (T il . IV, F ig . 27— 28) v or und habe sie selbst entleert. Die Fund
stücke sprechen demnach tür sich selbst und gewähren e ine willkommene E rgänzung
zu den anderweitig gewonnenen Resultaten.

Thongefhsse.

der erhaltenen T hongefässe be ider Hüg el sind

Aschen-Urne 1 1 (43 7) T il. I l l u
I S (435) T i]. I II iii

S chule I n (440) nicht nbgeb .

Aminen—Urne II (408) Tfl. H i n 49

A eltererDeckel 11 (898) TflIII us
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Unter diesen nimmt T il . 111 1 6 eine besondere Ste lle ein. Wahrscheinlich

ist dies ein S topse l deck e l einer älteren Urne des Hügeln II, da hier jedenfalls
ältere G räber existirt haben werden. Dieser Deckel ist ziemlich hoch und hat einen

besonders abgesetztcn, etwas vorspringenden B edem und einen wenig üb er den Cy

l inder hervortretenden Rand. Dass es ein Deckel ist, keine Schale (die dann um

gekehrt hätte gezeichnet werden müssen) wird auch durch das seitlich in der Wöl

bung befindliche Loch bestätigt. Dies u reg elmässige Loch v on 18 — 18 mm Durch

messer ist alt und nicht etwa beim Ansg mben in dem erweichten Thon gestossen.

Denn es fand sich noch die Erde des Hüge ls in seinen Wänden und ausserdem

ze igen diese die graubraune Farbe der glatteren Oberfläche
,
wahrend die gröbere

Innensohicht noth gebrannt ist. Höchst eigenthümlich ist diese seitliche Ste llung
des Loches, welches das G efäss zu jedem anderen G ebrauchs untaug l ich macht.

Die ü brigen G efässe schl iessen sich trotz einiger Abweichungen in ihrem

Hanptcharacter den früher behandelten Urnen der L a Terme—Periode an : sie haben
den Typus des ab gestumpften Doppe lkege ls. Die Urnen Tfl. 111 1 1 , 12 aus Hügel I
sind die eine sehr hoch, die andere sehr flach, daher müssen ihre Indices abweichen,
die B öschung ist ziemlich dieselbe wie b ei III 4— 8. Urne III 12 ist fast grml linig in
beiden Theilen

,
schneidet oben gerade ab und ist vollkommen geglättet, grau

brann , 111 1 1 im Untertheü sehr hoch und ranh
,
oben g latter und weite t sich am

Rande ein wenig aus
,
um die Weite laufen K erlwn. 111 18 ist ein 8 facher dicker

Henkel (Hüg el 1 No. 4, Inventar 444) mit dicken Stegen, der oben in den Rand

e ines G eßsses übergeht, welches 111 8 vollständig analog gewesen sein muss. Dre i
fache Henkel kommen seltener v or, während v on Doppelkegel-Urneu der L a Tene
Periode mit Doppelkenkeln in beiden K önigsberger Museen jetzt eine grosse Meng e
existirt (z. B . Renten

, R eden Prov inzial —Museum
, Kalkberg be i Renten Prussia)

Urne T il . HI 14 (488 ) aus Hügel 11 hat sehr ähnl iche F ormen und Indiess wie T il . II I 5

v on Warschken, nur die Weite l iegt ein wenig tiefer. Oberhalb derselben zieht sich

eine decorirte Zone herum,
die unten durch eine gezogene Linie, oben durch einen

kleinen Absatz begrenzt wird. In derselben steigen G ruppen v on 4 Strichen her
unte r, zwischen denen schräge G ruppen v on 3— 4 S trichen immer v on den beiden
Enden v on 2 Paaren ungefähr nach der Mitte der mittl eren gehen. Von den übrig en
G efiiseen aus Hüge l II sind nur einzelne B ruchstü cke erhalten. Von einer Urne

(1398 ) Stü cke der ernamentirten Zone oberhalb der Weite, 2 horizontale Linien durch
schräge Linien so verbunden, dass 2Re ihen mit den Spitzen sich berührender Dre i
ecke gebildet werden, zwischen denen Rhomben l iegen. D iese Dreiecke sind durch

Striche paral lel einer Seite schraflirt und zwar die beiden Re ihen in Verschiedenen

R ichtung en. No. 887 ist ein O bertheil , ein abgestumpfter Kegel mit grader Wand

Dw 17
, Dr 1 1 , H b — Hw 10, also (r) 65, demnach völlig den La Töne-Urnen

entsprechend.

M alltdgaben.

Die Mete llbeigsben sind zumeist im Feuer gewesen, daher die aus E h en

noch ziemlich erhalten
, die aus G las oder aus B ronze aber stark besehmolzen, so dass

v on ihnen meist nur undeutl iche B este ü brig geblieben sind
,
welche vielfach nicht

gestatten, die einstige Form zu erkennen, ganz anders, als die schön erhaltenen B e i

g aben der S teinln
'

stengraber aus einer älteren Zeit. Wenn demnach ein The il der
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dünne v ierkantige Drähte v on 2
,
2X2,5 mm Durchmesser herumg ehen. Es waren

jedenfalls Ohrringe wie das R ing fragrnent v on Wm ohken mit blauen und weissen
Perlen . E in kleiner ziemlich erhaltener Ohrring ist T il . IV24 (875) aus Hügel II v on

— 2 mm Drahtdicke und 20 mm mittlerem Durchmesser und einem umgebogenen
Ende

,
welch er aber durchaus keine Verwandschaflt mit den slav ischen S chliifenringeu

(Hakenringen) hat. An den sonst ziemlich intaeten R ing ist eine weisse Email-Perle
angeaolnnolzen, die wohl nur beim Rings gel eg en, nicht auf ihm gesessen hat. Das

Weisse Opake G las wiederholt sich in characteristisoher Weise also bei allen diesen

L a T én e r F unden.

Von grösseren S tücken sind ferner gefunden : S tücke eines dickeren R ing en

(T il . IV26 No. 872) in H ügel I I, wovon 4 S tü cke erhalte n : das grosse geb 0gem3 links

gezeichnete besteht aus 2 sehen in alter Zeit anse inandsr gebrochenen, ferner das Stück
rechts und ein kurzes stark b eschm01zenes, zusammen 288 mm lang ; da jedenfalls
noch mehreres fehlt, ist dies zum Armring zu Viel

,
muss also ein Halsring gewesen

sein. Die Verzierung des Ringes ist theilwe ise noch erkennbar, zum Theil aber durch
den Brand v erderb en. In der Mitte ist der R ing dicker b is ca . 6 nun

,
nü mt dann

nach den Enden b is 4 mm ab . Dieser diokslß T heil ist auf einer S eite gerippt, auf
der anderen g latt, letztere muss die Innenseite gewesen se in, jetzt ist der R ing v er

bogen. An dem einen E nde (dem unten gezeichneten) kommen dann 2 G ruppen v on

pfeilförmigen Furchen (Sparrenornament) und wieder R ippen , ein Ornament, dass sich
auf dem isolirten Stück iortsetzt (R ippen, doppelte S parreng ruppe), wiihrend am anderen

Ende 2 G ruppen v on alternirend schrägen F urchm aultreten‚ alles nur auf einer

Hülfie . E in v ollkommenms Bild könnte man also v on diesem R ings erst erhalten,
wenn sich einst ein analoger besser erhaltener fi nde.

Der R ing Tfl. IV 25 (No. 876) aus Hügel I I ist besser erhalten und unbe
schmolzen, ein ovaler R ing v on 48 X 80 mm Durchmesser und einem Querschnitt v on

X mm
,
aussen gewölbt, innen platt, ziemlich scharfkantig , an den Enden grade

abgeschnitten. Da er ziemlich klein, so ist er v ielleicht ein Kh derarmring gewesen.

InHügel I fanden sich noch folgende schwer entzifisrbsre B ronzemete Tfl.W 19

(445) ein gebogenes Stück Bronze , am oberen Ende (neuerdings) abgebrochen, am

schmalen Ende 8 m ,
tiefer breit

, dick. E s ist geschweift und wird parallel
den Contouren v <m3

'

2 Furchen beiderseits durchzogen und einer mittleren
,
so dass es

scheint, als ob 8 aneinander liegende Drähte eine S chleife bilden, wodurch in der
Mitte eine O effnung v on mm Bre ite entsteht. E s sind dies aber nicht 8 nach
träg lich durch das Feuer zusammengeschmolzem Drähte, sondern wirklich eine ge

furchte Platte
,
wie man besonders an dem frische Bruche deutlich erkennt. Dieses

Fragment hat Aehnlichkeit mit R ing en, wel che Olshausen eingehend behandelt hat

(Verb. d.

'

B erliner Anthrop. G es. 17. Juli 1886 p . 488 iii, speciall 478, es treten

hiet' an einem Ende 8 einander umschliessende Drahtschleifen auf (I. c. p . 479, da.

durch hervorgebracht, dass ein einfacher Draht an einem Ende durch 5 Umhiegung en
sich in eine flache Spirale legt P5 nach Olshausens Bezeichnung , oder ein d0ppelter
Draht durch 2 Umb ieg ungen (II Pa) ; es könnten solche R inge in Bronzeguss imitirt
se in

,
wie eine Imitation eines R inges aus Doppe ldraht mit einer Endschleife b ei einem

Armringe v on G msmndorf bei Putzig -Westpreussen (Sammlung B let ross Lichter
felde) aufi:ritt in e inem Depotfunde der jüng eren Bronzeze it. Die R inge , welche nun

hier imitirt sein würden, kommen allerdings in sehr alten G räber-n v or (1. c. 478 z. B.



178

Münitz in Mähren), welche der ältesten Bronzezeit zuzurechnen sind, so dass ein. Zu

sammenhang doch ausgeschl ossen erscheint.
Ob dies S tü ck ein voller Finge rring war, ist jetzt nicht mehr zu ersehen.

N o. 448 (nicht abgebildet, da theilweise sehr undeutlieh) besteht aus 2 anein

andemtossenden gewölbten Scheibchen, jede v on Durchmesser
,
welehe kleine

S piralen imitiren, indem sich eine Furche Spiralig b is nach der Mitte zieht
,
das G anze

ist aber 1 S tü ck ; also dieselbe Technik wie im vorigen Falle.

No. 489 ist e in aus 2 zusammeng egossenen kle inen R ingchen v on 8 mm

Durchmesse r bestehendes Stü ck, ziemlich defect und boschmolzmx. Letztere beiden
Stü cke werden wohl zu irgend e inem H ilngeschmuck gedient haben.

Die Urne T il . II I I 4 (408) aus Hüg el II, welche erst im Museum nachträg lich
v on mir entl eert wurde , enthielt einige höchst b emerkenswerthe E iseng eräthe zwischen
den Knochen, keine Spur v on Bronze. Tfl. IV F ig . 27 (N o. 892) ist eine dünne

E issnplatte, die an einigen Ste llen zerbröcke lte ; die fehlenden Stel len sind nach den
vorhandenen Spuren jedenfalls richtig ergänzt gezeichnet, nur bleibt in den Dimen

sionen eine kleine Unsicherhe it. Die Platte ist ein wenig ov al v on 1 10X100 mm

Durchmesser, durch eine R e ihe v on hinten e ingeschlagener Falten und Buckel v er
ziert. E ine Re ihe Buckel lauft entlang des B andes, 2 Re ihen in der Richtung v on

2 aufeinander senkrechten Durchmessern. Lange des längeren Dmchmossers läufl
beiderseits eine doppelte Falte quer durch ; heim kurzem hören dieselben an den

ersten Falten auf, bildet aber mit je 2 anderen Doppe lfalten 4 Quadrate in den Ecken,
deren jedes einen B acks] enthalt. Die Dicke der Platte kann wegen des B estes nicht
gut genau gemessen werden, sie beträgt am Rande ca. 1 mm. Aus ihrer R ückseite
treten kle ine Nieten heraus v on ca. 5 mm Länge , die aber auf der Vorderseite keine

grossen Köpfe tragen und hier des Be stes wegen nicht zu erkennen sind. Es sind

jetzt nur 2 vorhanden, müssen abe r wohl mehr existirt haben, wahrscheinlich 4. Die

be iden erhal tenen stehen unsymmetrisch, die eine in der Verlängerung des dritten
H odznntalfaltenpaares (v on oben) rechts, die andere unterhalb des linken Vertikal
paares. Eine ähnl ich flache dünne E isenplette ist mir nur noch aus dem Provinzial
Musemn zu T rier bekannt, wo zwischen den R ömischen G räberu der Vorstadt Pan1in
auf dem früheren B eckerschen G nmdsttlck isolirt 2 G räber aus der weit älteren

Früh—L a Träne-Zeit entdeckt wurden: das eine mit Lanze, Bronzering und Früh
L a Teac —Schwert, das andere mit einer analogen Lanze und einer runden ebenen
E isenscheihe v on ca. 1 80 mm Durchmesser, mm Dicke und gekerbtem B ands,

an welchem 6 Nägel v on 18 mm Länge gesessen hatten (das S tück ist nur theilweiae
erhalten). Demnach sche inen diese S cheiben männliche Schmuckstücke zu sein. Al s

S childbesatz wären sie doch zu dann
, v or allem unbrauchbar

,
da sie vollständig eben

,

und gerade die ostpmuaeische S cheibe dürfte man auch nicht als S childzierrath auf

e ine Zierscheibe sein, die vielleicht auf dem G ürtel befestigt gewesen war.

T il . Was (No. 890) ist ein hal bkreisförmig e e E isenmesse r mit halb

rundem R ücken und Schneide, in der Mitte ca. 19 m , am Ende am R ücken

ca. mm dick, was aber schwer zu messen ging . Das eine Ende ist abgerundet,
das andere abgebrochen, viel leicht auch einst rund.

Die Eisenmesser dieser Form sind als Nachbildungen der älteren Bronzemesser
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zu betrachten, wie solche in den Pfahlbauten der Schweiz
,
den H ügelgrlibern des

mittleren Frankreichs, aus der H allstädter Periode und auch im Norden zur jüngeren

meist fast symmetrischen Messer ohne Stiel sollen ha lbkre isfö rmig e genannt werden

(da man mit dem zweckmäeeigeren Ausdrucke „
mondförmige

“ meist die südlichen

g estielten B ronzemesser beze ichnet). Diese lben finden sich im Norden weit verstreut

und eine lange Zeit hindurch v om Ende der H a l lstfädte r P eriode bis in die früh
römische Zeit hinein . Die Messer dieses letzten Abschnittes

,
die in Ostpreussen (Dol

keim), Pommern (Porzmmzig), Meklenburg B ornheim (mehrfach), Jütland (T hy , G jet
trupgaard), G otland {S ojv ide

'
} gefunden sind

,
haben eine Schneide, die wirklich in

einem Halbkreise , manchmal (Sojv ide) sogar noch mehr gebogen ist, eine ooncentrische
oft ziemlich kleine Innenseite und. sind an den Enden radial abgeschnitten sie

gehen nicht mehr in die mittlere K aiserze it hinein. Die älteren Messer sind flacher
und schmüler

,
so dass sie meist nicht einen Halbkreis ausfüllen, an den Enden ab

g erundet oder stumpf zugespitzt, mitunte r uusymmetdsch, stehen daher alle dem ab

gebildeten Muster ziemlich nahe. Zu den ältesten dürfte ein Messer aus einer B ronze«

ciste zu Pansdorf b ei Lübeck ferner ein schmales Messer v on Passmarke
b ei Schlieben, Pr. mit grade abgeschnittenen Enden, zusammen mit einer

Schwanenhals-Bollennadel gefunden. Auf Sylt? ) im Kreockhook ein zweispiiz iges

H emer in einer später beigesetzteu Aschen-Urne ; ein fe st identisehes , nur auf einer

S eite mehr abgerundetes, auf der anderen Se ite spitzeres Messer zu Domhrowofit)
(K r. Karthaus-Westpreussen) in einem G rabe mit. G esichte-Urncn. E in mehr in die

Länge gestmcktes, an einem Ende spitzes‚
am anderen stumpfes Eisemnesser ist zu

T rzoeb czffl), K r. Kulm (Westpreussen) unter dem Mittelste in eines Steinkre ises

gefunden, welcher mit einem benachbarten weit grösseren neolithischen Ste inh eim

unbedingt nichts zu thun hatte . In der Provinz Sachsen zu Schollene ein Messer mit

einer L a T éue-Nadel zusammen. In der Mark einMesser zu Hohen-Wutzow mitL a Timer

F ü wln, eines zu Rauschendod
‘

(Märln
'

sches Museum, v on hier sehr v erschiedenaltrige

Sachen), beide Messer an einem Ende stumpfspitzig , am anderen abgebrochen, so dass sie

unsymmetrisch se in können. Auch in B eiern zu Stublang ist ein

ähnliches gefunden inHüge ln der jüngeren Hallsfädter Periode. Die nach älteren Eisen

messer in Posen (K azmierz), der L ausitz (Chöne) unterscheiden sich bereits durch

e ine viel geringere K rümmrmg bei derselben Schmalheit und ziemlich radiale B e

grenzung , so dass sie einen noch kleineren B ogen b ei bedeutenderer absoluter G rösse
bilden. Verwandte Messer mit längeren oder kürzeren Stielen, die in dem G ebiete
vorkommen

,
soll en jetzt ausser B etracht ge lassen werden. Die Messer waren also

S chriften der Danziger natmforscb enden G esel lschaft. N eue F olge III ? 12 F ig . 96.

Priderico - F n ucimeum Tfl. XVH 12. Aarböger for Nordisk O ldkyndighed 1870 T il . V e. A arbögar

1876 T il . H e. Montelins Anl. Suéd. 266.

Undset c. p. 800 F ig . 21 .

B erliner Album sm. V.! m 1 .

H andelmann : Die amtlichen Ausgrab ungen auf Sy lt T il. H s.

'

H') O esowuki : Mocnmnenta Poloniu : praehis£oficn Tfi. XXI&

p. 82 Tfl. XII 5.

H ermann : Die heidnischen G rabhügel O berfranken. B ericht des B amberger historißchßfl

Vereins V Tfl. IX 118.
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doeh zeigen die beiden Prunkoe l te mit g ew ö lbtem K apfe , dass die zahl reich in

Einzel und Depötfunden auftretenden unverzierten Ce l te m it g ew ö l btem Kopfe
derselben Zeit ang ehören ,

G eb rauchsgeräthc3 und zug leich als ausschliesslich ost

pr eussisch e F ormen Produkte einer e inhe im ischon F ab r ikation waren. A uf

eine solche lassen auch noch andere lokale Formen schliessen
,
ein dicker grosser R ing

mit imitirter T omion (einmal mi t der für diese Ze it ohnracteristischon imitirten

„
wechselnden T omion“

in einem Depötfunde zu Willkühnen, K r. K önigsberg), dessen
(Seennrt.ig umgebogene Enden in lange schnab elnrtige Fortsätze auslsufen, „B üg el ring

m it Vog e l kopfenden
“

. Diese Form
,
welche nur einmal sicher in e inem G rohe dieser

Periode gefunden ist (F ritser Forst bei K önigsberg . B ericht der G esellschaft Prussin
1885 kommt in O st-Preussen ausserordentlich häufig in Einzel und Depötfundet1

v or und geht nur etwas westlich über Danzig hinaus (Tempelburg , K r. Danzig ,

B rünhausen, K r. Neustadt. Verhandlung en der B erliner anthr . G ese llschaß 1883, p. 219

F ig . A), ist aber wede r weiter westlich noeh südlich gefunden . Demnach hatte O st
preussen be im Uebergang der B ronze zur Eisenzeit eine e inh e im ische B ronze

I ndustrie. Wenn diese auch nicht so reich entwickelt war, als in dem westlicheren

Hauptg ebiet der nordischen B ronzecul tttr (Pommern, Mecklenburg b is S km dinav ien),
so findet sich doch in be iden G ebieten der gemeinsam e Zug , dass die B randg rüber

ärmlicher ausgestattet wurden, während die meisten B ronzen sich in freier Erde
,
westlich

besonders noch in Mooren finden. Diese beiden G eb iets erscheinen demnach für diese

Periode einander näher ger ückt, wie jetzt nun auch in der älte ren B ronzezeit.

Die jüngeren G rub er g ehören der mittleren L e T éne - P eriode an. Lange

standen die Funde aus den S t. L omnzer Hügeln isolirt de
,
woher auch Undset,

welcher zuerst die ostpreussischen G räber aus v orrömirmher Zeit in ihrem Zusammen
hang mit den europäischen G esennntv erhältnizasen erfasst hat (L e. 150 iii), die wahre

B edeutung dieser Funde damals noch nicht erkennen konnte . Erst die Ausgrabungen
zu Warschken brachten hier in v olle Kl arheit, so dass sowohl die B eisetzungsv erhiiltnisse

als auch die Formen der L a Tone -Urnen deutlich herv ortraton. Jetzt nach Fest

ste llung desUrnentypus zeigt es sich
,
dass die L e T éne - G räbe r in Ostpreussen viel

zahlreicher sind
,
als man Anfangs v ermuthen konnte . Während in Westpreuxsen im

Zusammenhange mit. ganz Norddeutschland die L e Töne - Periode in grossen Flach

gräb erihldern auftritt
,
welehe continuirlich in die frühe Kaiserzeit hineingehen, deren

östlichste bekannte Punkte Willenherg bei Marienburg und Rondsen bei G nmdenz

sind, beide noch östlich der Weichsel und Nogat, finden sich in Ostpreussen‚ speciell

im Semlande die L e Tone - G räber b is jetzt eis N achbegräbnisse dicht aneinander

gepackter Urnen am Rande älterer Hüg el. Die B eigaben sind leider fast immer

durch Feuer stark beschädigt. Ausser den vier beschriebenen Fibeln ist nur noch

eine fünfte B ronzefib e l der Mitte l Le T éne—Zoit einzeln zu K irpelmen (Prnssizr

Museum) gefunden worden. Somit
'

ist eine grosse Lü cke in der Urgcschichte O st

In den nächsten Abhandlungen soll fiir beide Zeitabschnitte eine Menge v on

neuem Mate rial gebracht werden, welches die bisher gewonnenen Resultate wesentlich
v erv oflstfindigt und sicherer begründet,



Inhalts-Uebersicht.

Einleitung Die G rahhllgel be l clnku

l ethode der Aw n hnng

Die G rab hfirel b el B lrkenbof H ügel II
H ügel I T hong eflisxe
H ügel I I Die B ronzeb eignb en d. ältemnG räber
H ügel II I

H üg el IV, V Die Urneugrnppo L . T . in H üge l I

Thouc B ügolgriiber b ei S t. Lorenz

H ügel I
H ügel II
T hom l

‘

ässe

a hflgel bel F luke»

“MW h G t0“ ’ KM o o o o o 4 o 0

E rk lärung der T afeln.

Die ab geb ildeten G egeusiknde befinden sich sämmtlioh imPmtinxial —Museutn der physikalisch
ökonomi»oheu G owllsobaft. und ist ihnen hier die betrefl

‘

undo I nv entamummcr beigefügt. Dia Urnen
T a fel III— V (I — I II) sind in die B eignbefl VI (IV in 913 dert natürl ichen G röm gezeichnet.

T afel II I (I ).
BW Mr zu B lrkenhof.

F ig . I. Aachen - Urne mm H ügel I I (1243 ) mit Deckel (IQ—H}. B eigefim I I (1945) mit
Deckel 3. Aachen—Urne I n 4. Aachen—Ur ne Im 5. Aschau-Urne I V
mit: Deckel 6. B eigefi

'

ws Ulm: B eiguläss Ulm! AnchemUme II
9. B d ge l

'

iiss III !

E i geln von M anko! Plz. I — 4.

1 . Aachen—Urne II» 2. Deckel 8. B eigefltse II 4. Aachen-Urne (III Ib
l l l gelgrl ber v on Wu chi en Fig. 5— 10.

5. Aschau—Urne II A 2 mit W pseldeck91 G . Aschau—Uran! 11 13 7. Aachen
Urne H A ; mit. S töpoeldockel (W ). 8. Aschau—Urne 1 43 3 mit Schalendwkol 9. B eigeflna I B

10. Aschau-UM



1 . Schalendeokel I A b s 2. Aachen-Urne I B 8. S löped deckel IP

Urnen der Töne-G ruppe aus Hügel I, Wum hken.

4. Aschen«Urne 6 b . Aachen-Urne 5 6. Aachen-Urne 7. Aachen
Urne 4 8 . Aschae rne 2 mi t Doppelhnnkul 9. B uigufissß 8 10. B d gflfltss

10

Aus den B licelgrilbern v on S t. I.orenx Fig . 11— 16 (l l — 14 I.n T öne-Periode).

l l . Anchen-Urn0 1 1 12. Aschau-Urne I n 18. Dreifncher H enkel einer Aschen
Urun I l (HA). l -l. Aachen—Urne II 15. S löpseldeckel einer älteren Uran nun Hügel II

T afel VI (IV).

B lrl enhol
'
F ig. 1

- 2, 4: l . Nadel mit. umgebogenem Hals l n (19. 2. Violinstegfiirmigee

B emü a instück I n

G egend v on G r. l lnbnlken: 8 . Violine leg förmiges B ernsteinntück

B h'llunh0l H ügel V : B ronzeoelt mit. einem zerbroehenen G ürtelhaken zur B efestigung

den S tick . 4n— b . Rest des H ulzsliels uns B olhbuchenbolz (2097

F luten F ig. 5 — 7: 6. B ronzepia 6. Annring 7. S piralring (IBM).
Gm a»l uhren F ig . 0: Utü 'tnl lmkü i

Wann:hlcm, ältere G räber , F ig . 9— 12: 9. B ernsteinhängestü ek h i n 10. Schwa nen
hnlsnndel I A b 1 1. N adel mit umge® gncm H als I B 12. Schwanenhnlsnadnl II A

“ unschken uns der I n
'I
'

ÖI O O G N WPO I 18. B ronze - L a T éno -Pibe l mit. Verbundenem

st. Lorenz La T öne—Periode F ig. 16— 29 : 16. E iwn — Ln. T éa ibel I 17. B ronze

dem verbundenen Schlnußttlck einer E isen—L a T éne-F i
'

b el II 21. 22 E ieendrnhtatüek0, am

E u le eingeroll t. II (880.

“28 . E iseudrnhtstücke mitweimen EmaibPerlw I I (377. 24. O hrring

mit weiueer Email -Perle 11 Kl uinnr Armring II 26. Fragmento einesHulsringenII

F ig . 27 aus H . Ilm 458 T il . V 27. E iwrne Zierplntte E isernen Ziero

blech 30. Halbkreinförmiges E iwnmeeser

A bbildungen im T ext

F ig . 1 (p. 124) G rundriss des H üge ln I zu B irkenhol
‘

2 (p.

F ig. 8 (p. 140) Rnndornament de i: Cel le 9087 aus H ügel V B irkonhol
'

, aufgerollt.

4 (p. 154) G rundriss und Profil der} Hilc I zu a hlcen.

5 (p.

F ig . 6 (p. 165) B ernste inlallngestück 8448 Mollelmen.



https://www.forgottenbooks.com/join


Erklärung der Tafel I.

B il d 1 . Jungermanm
'

a sphaerocamoides Cu p.

2 E in anderes Exemplar.

8 und 4. a gm mmnia dimmy ha Caep. 8 unterer S tammtheü v on unten,

4 oberster Theil derselben Axe v on oben .

6 . Phragmiooma contorla Casp.

7. mehorl: imdaltt Casp.

8 “

12 und 18 . L aphocolea polyodus Caep.

15 . F m it. primig . Die K apselhü l e F. des vorigen B ildes v on oben.

16. l lania h‘

tmcah1 Cesp.

17 und 18 . F ru lhm ia v arians Casp. 17 mit ganz eing erellü m Hinterlappen

19 und 20. F ru1lam
'

a magm
'

ldm (Je ep. 19 ein Stü ck der oberen
, 20 der unteren

S tammseite .

21 . F ndhmia te nella Cusp.

28 . F ne”am
'

a acu laln Cu p.

24.

26 . L ejezm ia pivmala Casp. Der Hinterlappen ist nur bei den beiden obersten
B lättern und b erhalten.
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Trllll
'

eln und trüifelähnliche Pilze in Preussen.

Von

B . Caspary .

Im Ansehlues an den vorhergehenden A ufsatz scheint es mir zwwkmfiee ig ,
die T rüfl

'

eln , die in Preussen higher gefunden und v on mir unte rsucht sind
,
und die

ihnen ähnl ichen
, mit ihnen mög licherweise zu Verwechselnden ganz oder halb unte r

irdischen Pilze genauer zu beschr eiben, wozu ich mich um so mehr veranlasst fühl e,
als ich in den letzten Jahren N eues auf diesem G ebie t ni cht erlangt habe

,
aber

sicher mancher hierher gehörige Pilz noch im L ande vorhanden ist und vielle icht
e inige L eser dieser Zeilen b ewegen werden,

gelegentl ich ihnen vorkommende unter
irdische Pilze mir e inzusohicken. E s sollen erwähnt werden v on den T rü il

'

eln

(T uberaoei Tuber meeenterioum,
T. Borebu , Chaemmy cee maeandrif

'

orrnie, Hyd

notria T ulasnei, und v on den M ill elähiil iche ii Pilzen aus der Ab theilnng der Hy
menogastre i : G autieria. gra v eolenn, Rhizopogon mbesoens

‚
Melan0gast a Variegatus

‚

Scl eroderma vulgare , v on den Hh 90hbrunstpilz@ (E laphomy ceae) : Elaphomy ces
«
granulatns, Var iegatus und anthraeinus

, endlich Pisalitlius crassipes.

T uberacel T al .

Knollenl
'

örmlge Pilze mit männdrlschen sangen im Innern, welche mit Schläucheu,
die melst l— 8 Sporen bilden, ausgehleldot sind.

Gattung Tub er (Trüffel).
Col-da Icon . fimg . 1854 VI 75 . Kugellge oder annähernd lmgellge, unterirdische

Pilze, mit mehr oder weniger derber, geschlossener Hülle umgeben, lnnerea welch,
hrl nnllch oder gelb lich, mit nehimartlg gewundenen, dunkler bräunllchen oder achwia

lichen B ingen durchzogen, derenWänden die kurzen, elllptlschen Schläuche aufsitzen,
die I —6 elflptiscln Sporen enthalten, deren äussere Haut maschlq-blenenwahlg ist.

Die Unterscheidung der G attung T uber mitmaschig-b ienenwab ig er Aussenhaut
der Sporen v on 00gaste r G erda Icon. VI. 70 mit warzigen oder slacheligen Sporen

erscheint ganz begründet.
S chrift-cn doc phym-ökou. G fl el h d mfl. Jahrg. XI V“ .



Tuber mesentericum.

Vittadini Monographie T uberaceerum 183 1 . 40. T ab . III, tig . XIX Tulaene

F un

g
i hypogeei. Parisiis 185 1 . 189. T ab . V. tig . V. T ab . VII. tig . IV, tab . XVII

fig . I - Zohel in G erda Icon. VI 82 als Tub er culinare Zobel h. aeeti v un1 Zobel .

Die derbe äussere Kruste ist sohwerznrau, in um gelml ssige, v ier bis eeehe

echige, fast pyramidale, bis um hohe
, am Grunde imDurchmesser 3— lonun messende

Erbebenheiten zerhl&ftet‚ deren Kanten scharf, meist karunartig verspringen und die

netten eine 8pltze, meist statt ihrer eine unregelmässlge Vertiefung tragen; die Seiten
“ chen der Pyramiden oft mit Längsrissen v ersehen. Inneres hrfluMich—weisslich, mit

eehr zahlreichen, unregelmdssig hin und hergewundenen braunen, sporwfiihrendm Linien
In dem weleslichenZwiechengewebe oft eine dunkle, graue Linie, parallel mit den braunen
' indungen und zwischen ihnen Sporensliclxe kurz, eiliptiech, gestielt, mit i— 6, meist
3— 4 Sporen. Sporen elliptisoh, imUmfangs mit l2 —l7 Strahlen.

Tuber mesent. kommt in Preussen, diese immer als das alte Königreich, O st.

und Westpreusseu genommen
,
nur auf der „Nonnenkiimpe

“
nach unserem b isherig en

Wissen v or
,
einer l iingl ichen Insel e twas oberhalb Kulm am rechten We ichse lufer.

Von der Nonnenkämpe ist die T rüflel se it mehr als 50 Jahren bekannt. D iese Inse l
,

etwa 1500 Morgen große, mit e inem Waldbestandc v on etwa. 1000 Morgen b ildet
e inen eigenen B e leuf: die N onnenkämpe, unter einem Weldwfirtn stehend

, zur

0herfÖrsterei L indenbt gehörig. Ihr Boden ist der braun -graue Schlick der

Weichsel, ste llenv ee ine Sand. A ls Waldbäume werden besonders R üstern
, ausserdem

auch Eichen, Eschen und He inbuohen gezogen ; S chwarz undWeisspappe ln kommen
vereinzel t ausser den Beständen v or. Die Eichen sind nur mittelgross

, riesig aber
sind viele Stämme v on Populus albn

,
ich means einen

,
der 3' ü ber dem Boden

,

15' 3” im Umfang und eine Höhe v on 80
' hatte , und Populus nigra L . (nicht P.

monil ifera A it., die so oftmit ihr verwechsel t w ird) ich meess e inen, der 16
‘ 7"

Umfang 8 ’

v om Boden und 120— 180’ H öhe hatte . Die Trüffe l wächst einige Zoll
unter der B odeuob erfläche. Unter welcher B eumnrt, kann ich nicht sagen ; es heisst :
Eichen , kommt nicht in gmsser Menge v or und wird durch Schweine gesucht.
Als ich die N onnenkiirnpe den 19. und 20. Aug . 1883 besuchte

,
war le ider der frühere

Wal dwärter Eg idy fort und der neue hatte noch keine T rü ll
‘

eln gefunden und. wusste sie

auch nicht zu suchen. Ueb mhaupt sind in den letzten Jahren dort keine T rüff
'

eln mehr

gefunden. Be il hatte die Nonnenkärnpe am 7. und. 8 . O c tober 1879 besucht
und eine T rü fi‘elsnehe mit Schweinen mitgemacht. E s wäre zu wünschen, dass der

Bericht an einer al lgemein zugänglicheren Stelle, als in der Danzig’

er Zeitung ge

geb en werden wäre. Ich bekam die Trüfl
'

el der Nonnenkihnpe im H erbst 1873 durch

I ch v erdanize diese Angabe dem jetzige n F ömter, H errn B e thkenbnc .

I ch wer de Hail e Nm:hrichten über v on mir in gegenwärtiger A bhandlung erwähnte Pilze
in folgender Weise anfähren : Bal l (A ) = Ball Schrift. W urf. G es. v. Danzig . 3. B d. H it. 1878.
0 und

’

i . O . 4. B d. 3. B it. 9 fl
‘

.
— B nll physik .

ökon. G en. 2. K önigsberg. 19. Jahrg. 18 78. 73 . Bal l (D) Bal l Danziger Ze itung l 2. N ov bn. 1879
No. nuturf. G en. i. Danzig 4. B d . 4. H R. 1880. 68 fi

“

. B oll (F )
Bol l . B oten. Centrelb lntt v on Uhiworm. v . B d. 188 1 291 e. B oll (G ) = B e ll Üb . Tab . aeetiv .

und meseni. , wie über falsche Trüfl'

e ln. A . 0. B d. VI . 185.



179

Apotheker Julius S charlok in G mudenz, den 8 . N ovember 1875 durch den Lehrer am

Cudettencorps inKulm,
HerrnDr. Schuha.rtund den 8 1 . October 1876 durch Herrn R itter

gutsbw itzm Max R e ichel auf Paparczyn, Kreis Kulm. Etwa. 48 Stück der Nonnen
kämpe

’

r Trüffel habe ich erhalten. Ich habe nm 8 . November 1876 in der Sitzung
der physik -O lten. G esellschafi.dnrüber berichtet (Schrifte n der physik.

«ökon. G esellschaft

in K önigsberg 1 876, Jahrg . 17
,
Sitzungsbericht& Dass die N onnenkämpe

’
r

T rüfi
‘

el Tuber mesente ricnm Vita. ist, ist nieht zweifelhafl
, oh aber Tubel° mesenh nicht

mit T ub . aestivum Vit. (a. O. 88 ) identisch ist, ist eine F rag e, für die ich die E nt

scheidung nicht übernehmen mug . B e ide sind sich so ähnl ich , dass Taluano

(a. O. 188 ) als Unterschied nur die dunkeln Linien, welche T ab . meeeut. in dem

hellen, unfruchtbaren G ewebe in der Mitte zwischen den dunkeln Sporenreih9n hat,
entführt. D iese dunkeln Linien sind aber auch nicht ste ts da. I ntel (in G erda Icon.

fung . 1854. 8 1 if.) führt zwar noch andere g eringe Unterschiede auf
,
zieht aber

T ub . aestiv T ub . meeent. und fünf andere, etwas abweichende F ormen v on Tuber, die
zum Theil höchst sohvmeh charakterisirt sind

,
als S pielarten einer A rt, die er Tutor O ll

linare nennt
,
zu sammen. Ball (G 136) stimmt Zobel so weit zu, dass er auch T ub .

aestivum und mesent. als zwei Arten nicht unterscheidet. I ch kann die in

B etrac ht kommenden ,
bisher unterschiedenen F ormen des T ub . onlinnre Zobe l

nicht b eurtheilen, da. ich nicht im S tande b in, sie mir zu v ereohufib n. E in N ach

folger w ird ab er vie lleicht S chwierigkeiten haben, die Trüffel der Nonnenkämpe zu

erlangen, wenn er sie braucht, und es scheint mir daher ang emessen, einen B eitrag
zur E ntecheidung über den Werth des T ub . cul inare Zobel dadurch zu geben, dass
ich die T ritflel der Nonnenkämpe g enauer beechreib e. Die

,
folgenden Angaben sind

v on mir se iner Zeit am lebenden Pil z gemacht.

Die fast kuge]ig en‚ eiförmigen oder niereniörmigen, oder wie aus mehreren

fast kugeligen Pilzen zusemmengesetzten T rüfl
‘

eln (B ild 1, 2, die eine G rube, die
als Ansatzpunkt hätte betrachtet werden können, wie sie v on Vittedini und T ulasne

angegeben wird, mit S icherheit nie zeig ten, muessen nach den drei senkrecht auf

einander stehenden R ichtungen des Raums :

B reite H öhe Länge
1 44 mm 44 mm 69 mm

2. 50 40 55

3 . 44 88 56

4 42 39 55

6. 30 28 42

6. 36 25 37

Diese Manege übertreffen die
, welche Tulueno fiir den Pil z ang ieb t, bedeutend,

denn ihr Durchmesser ist nach ihm nur 20— 35 nun. Ich unterl iess leider, die

einzelnen zu wiegen. Ball (D) g iebt an, dass er 88 T rüflb ln in einem Pfunde

gehabt habe und dass der Wuldwärter Egldy einmal eine Trüffel v on 18 Loth
Schwere gefunden habe. Die frischen Pilze hatten einen sehr durchdringenden,
eig enthüml ichen ,

unbeschreiblichen G eruch , der zugleich etwas S äuerl iches und

Weing eistiges hatte. 83“ (D) bezeichnet den G eruch einer Knolle als S4mi
'

geruch,
eine im Innern schon braune hatte gar keinen, sonst sei er b ei den anderen sehr

stark unangenehm , aber schwer zu v ergleichen gewesen. Vittadlni spricht v on
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Die Sporensäcke sind farblos
,
eiförmig oder umgekehrt eiförmig , fast ellipt

'

woh,

etwas g estielt: B ild 9, 10, 1 1 , 12, mit 1
— 6 Sporen. B ei dem Pilz, den ich Herbst

1878 erhielt, fand ich nur 1 — 4 Sporen in je einem S ack, 1 und 2 am häufigsten ,

3 selten
,
4 nur einmal. In den T rüfl

'

eln
,
die ich am 8 . November 1875 bekam

,

waren 1 — 6 Sporen selten
,
2 auch nicht häufig, 3

— 5 am häufigsten in je einem

Sache. In den Sporensücken war ausser den Sporen noch etwas P lasma vorhanden
,

das durch Jod stark gebräunt wurde. Die Sporen sind el liptisch, die Innenschioht

ihrer Haut l ichtbraun, die äussere, v iel dickere, netzförmig -wabenart ige Schicht ist
farblos und nur da

,
wo drei Wände v on drei Maschen zusamm enstesscn

, in der

Kante lichtbraun . E s hat.daher jede Spore l ichtbram e Strahlen um sich
, und zwar

12— 17, kleinem Sporen weniger als grosse. Die Maschen der Aussenschicht sind

5— 7
'

seiüg . Die S poren sind e inze llig , gefüllt mit farblosem O el .

Die Sporen sind sehr ungleich an G rösse . S ie sind meist desto kleiner
, je

grösser an Zahl sie in einem Sporangium entwicke lt sind ; die grössten sind die,

Spotsn5ack (einschließ lich S tiel) mit einer Spore
B reite Länge B reite Länge

mm mm

Sperunsark mit. 2 Sp0mn

mm mm mm 0,0l 16 mm

8)

4) Sporensack mit 4 Sporen
mm mm mm mm

5) Sporensack mit 5 Sporen
mm 0

,
1(B S mm mm 0,(B 49 mm

6) Sportmisad c rnit 6 Sporen

E ine andere Trüffel hatte
7) Sporensack mit 8 Sporen

mm mm rum mm

8) 8pc tennack mit 4 Sporen
mm mm mm mm

9) Sporensack mit 5 Sporen
mm mm mm mm

Eine 8 . T rü ffel hatte :

Sporeneack mit 2 S poren

mm mm mm mm

(Dieser S ack quer bre iter als bmg .)

Einige einsporige Sporang ien einer 4. Trüffel hatten
B miha : Längc =

8) 0

Einig e zweisporige dieser 4. T rüffel mu ssen

B reite Länge 4) mm mm

5) 0 0

6) 0
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Einige dre iep0rige Sporangien derselben 4. Trufi
‘

el m essen

B reis i nge = 7) 0‚Oßßßmm : 0,0882 mm
8)
9) (W716 0

B reite Länge 10) mm mm

Eine Spore dieses letztem v iewporig en S pon inms means

Eine Spore aus einem eineporig mS porangium dieser 4. Trü ffel hatte
B reite Länge nun mm

2 Sporen aus einem zweisporigen Sporangium dieser 4. W e! muessen
B reite Länge 1 ) mm mm

2) 0

2 Spuren aus dmisporig em Sporang ium hei len
B re ii2 Länge 0‚(B 88 mm mm

030456 3 0‘
(Y)83 l

Steht die G rösse der Sporen
v in nmgekehrimn Verhältnies zu der in e inem

Sporang ium entwickea Zahl derselben, so scheint die G rösse der Sporeneäcke in
keinem festen Verhältniss znr Zahl der Sporen, die sie entwickeln, zu stehen.

Im Mittel haben jene 16 Sporen ,
die gemessen wurden: B reite Läng e

mm mm. Tnlnsne giebtB r. Lge. an mm mm.

Die Sporen der Nom enkämpe
'

r T rüfi
‘

el sind also nicht unbeträchtl ieh grösser
als die des T ub . m%entericnm

‚
das “ 113 8 11 9 unte rsuchte .

Die Unterschiede der Nonnenkämpe
’
r Trüffe l mit T ab . me mntoricum Tulasne

sind daher folgende :

T ab . meeent. nach N am e. T nb . nim mt: der Nonnenknmpe.

l.) „
S pom giis 4

— 6 8porie.
“ l ) Sporm g im mit 1 — 6 Sporen, meist 3 — 5.

Die Sporen sind kleiner 2) Sporen grösser :
- O .Cßßl mm B reite Länge mm mm

8) Die T rüfl
'

eln kleiner :

20— 85 mm im Durohmm r . SEB — 69 mm und mehr im Durchmesser.

Nach Tü nme
’
s Abbildung , T ab . V. v. sind die braunen Spomngänge zum

Theil (B ild v ; viel bre ite r (1 — 3 mm breit) und geringer an Zahl , als die der

Ob diese Unterschiede eine Spielmt begründen können oder nicht, müssen

weite re B eobeehtnng en des Tnb . mesent. an andern Orten lehren

Puchel (S ymb . my c . 247) giebt die G rösse der Sporen (B re ite Länge

Die einzigen lebenden Exemplare einer nicht preuse. T rüfl
‘

el, die ich zu

Tub . mesent. rechnete und untersuchen konnte , erhielt ich am 29. October 1876 v on

Herrn Hermann v on G utsehmid v on Jena. S ie waren be i Jena v on e inem Händl er

mit Hunden gesucht. Der Händler erbot sich, Herrn v on G ntsclunid auf
'

l ‘rüfl
‘

eljagd

mitzunehmen. E s waren diene 10 T rüfi
‘

eln
, die ich empfing , der T rüfl

'

el der

NonnenIcämpe sonst gl eich, die Farbe nur etwas heller, mehr bräunl ich-schwetv grau
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und die pyremidalen K öcher etwas breiter. Unter 24 8p0rengien hatten 6 fünf

8p01
'

6 11
‚ 6 v ier Sporen, 8 drei Sporen, 8 zwei S poren, 6 eine Spore. Die Spot

si ehe mit Stiel hatte n :
B reite Länge 1) mm 0

,
£B QQ mm

: o,ceez ‚ 8 5pofigc!r 8nck

8) 0 49poriger Sack

Die Spwm hehm B reito zL im =- 1 ) O ,CQQQ mm : 0M mm

8)
4)
Ö) 0m49 1

6)

Im Mittel hoh en diese 6 Sporen also

B reite Länge (1080? mm mm

sie standen also an G rösse den Sporen der Nom enklimpe näher. als die Tnlafine
‘

9.

Tuber B orohli .

Vi" . c . 44, T ab . I . F ig . III . Twlasne Fung . hypog . T ab . V.. F ig . I.

T ab . XXL XIIL Tube!“ flogen: Oorda Icon. VI . 79. T eb .

'

XIX . F ig 189 (neu

T ab . B orchii G armin). Tuber album Bul"ard Champ. T ab . 404, F ig . A et B

(nach T nla e). T ulm‘

album Lmlault Ann. sc. net. 3 . ser. T om. II ., 3 17, T ab . VI.

Aussen Ilohthraun, unregelmäu ig rundlich‚ eiförmig oder kucllg mit wenigen

cd chten Furchen, 13
— 32 um ImDurchmesser , schwach heheart, innen llcht-uraubraun,

durchzogen mit zahlreichen, wenig gekrümmton oder geraden anastomosirenden weiss

lichen Linien, die am Rande in die Rindenechicht analaufen. 8porensäcke eiförmiw
elliMisch mit l — 4 Sporen. Sporen elliptlsch oder kugfig mit notzförmiger wahenertiger
farbloeer Aueceuhsut; auf der demBeschaucr zugekehrtenSeite [7 bis über IO!) Maschen

I ch erhielt diesen Pilz, der bisher nirgend in Deutschland gefunden zu sein

scheint, zuerst 4. November 1876 v on Professor Dr. Prüt0rius in Konitz. Professor
Pretorius hatte d ie G üte für den botanischen G arten in Königsberg den 2. No

v ember 1876 einige Exemplare v on Curl ine acaul is im K iefernwalde v on Krojanten
auszugraben und fand bei diese r G elegenheit in 6

— 7 Zol l Tiefe 8 Exemplare dieser
Trüffel , wovon ich eofort das kleinste und grösste erhielt (B ild 13 und 15 von nasceu

und B ild 14 und 1 6 durchschnitten dargestell t). Auch die andern Darste llung en
B ild 17— 22 sind nach diesen 2Exemplaren gegeben. S timmten d iese 2 T rüfl

‘

eln auch

nicht in jeder B eziehung mit der v on Tuber B er chii v on Vittedini
‚
T ulnsne

, G erda

und L espianlt geg ebenen B eschreibung , eo stimmte doch keine andere bisher be
schri eb ene Trüffel besser als Tuber B ombii Vitt.

‚
für die ich den Pilz daher bestimmte .

Die Abweichungen, wovon später, liessen sich durch die Jug endl ichkeit der E xem

plare erklären. Ich untersuchte sie sofort und bat ProfeseorPretorius um mehr und

g ereiftere Pilze. Den 26. November suchte Professor Pretorius v on Neuem nach

T nber B orehii an der S te lle, wo er es früher g efunden hatte , aber der B oden war

mehr ala sstief gefromn und es wurde v ergebene geenwht. Die G eg end ist hüge l ig
und sandig mit niedern Kiefern, dem R est eines Waldeneläufem

,
etwas He idekrnut

und andern H eidepflanzen bedeckt. Ich erhielt denn unte r dem 4. November 1877
wieder Tuber B ombii v on Professor Prätorirm und um 7. Dec ember 18 78 fand Pro
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b raun ; die Spore ist also mit; lichtbraunen S tmhlen umgeben. Die Zahl der Maschen,

sehr
,
v on 10 b is über 100; ich zählte 10, 17, 18 , 25, 32, 42, 61 , 64, und über 100.

Jod flh‘ bt0 die Hü te aller Sporen schwach Männlich, den. Inhalt der Sporen
e£toke

‚
auch derer, die schon reife Sporen hatten, tief braun. Die unreifen Sporen

werden im Inhalt gebrannt, die reifen kaum tiefer in der Farbe . Jod und Schwefel

Aneh fin Tnbor Borchflergab sich, wie für Tubar mesenßerioum, dass die Sporen

S po r e

u 0,0488 mm : 0‚
0483 mm

mm mm

Ofl%9
Sack mit 4 Sporen.

des Pilzes v on Konitz mit reifen Sporen haben in Extrem B r. : Lge .

91
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Die Sporensäcke des K onitz
’
er Pilzes sind also meist etwas

grösser, als die des französischenTuber B orohii, welche T ulasne masse. Von den Sporen

giebt Tulasne die G rüsse an : B r. : Lge. mm. Die

Sporen des K onitz
‘

er Pflzcs sind meist beträchtlich grösser.

Der K onitz
’
er Pilz hatte auf der Aussensei.te nur wenige Haare und zwar

e infache.

'I
‘
ulasne g iebt v on diesen Haaren an

, dass sie auch am G mnde
, obg leich

sel ten, ästig seien; ästige sah ich nicht.
Der K onitz

’
er Pilz weicht noch in folgenden Punkten v on den Beschreibungen

Vittadini
'
s, T ulasne

’
s und L espiault

’

s ab :

1) „O der fortis, terrosus, snburomaticus Vitt. „L
'
odeur de cette T rufl

'

e est

extrémement forte et d le, surtout l
’

éepoque de sa maturité ; on peut la com

purer a cell e du gsx d
’

éc launge L espiaul t. So auch T ulssne. Der K onitz
’

er Pilz

w eh anfangs sehr schwac h nach dem Durchschneiden, wonach lässt sich nicht an

geben ; am 8 . Tage sehon roch er gar nicht mehr. Uebrigens sag t Vittadini v om

jungen Pilz : „care initio inodora
“
.

2) „Cre90 it solitarie so v ix subterrsneum.

“ Vitt. Der K onitz’
er Pilz wurde

in S andboden 5 - 7 Zoll unte r der E rde gefunden und auch in Nestern.

8) „Caro demum rufo-fueea, nigrescens.

“ Vitt. „Chair d
’

ebord blanche,
prenant ensuite une te inte d

’

un bistre v iolaoé et marbrée de veines b lanchfitres“

g ineo
- v iolzmeum cut rufe - fusc um ev adit et quidem voluti nigreeoit ; v enis

aerifcris primum albis tandemque sub fumis.
“
T u] . Die Sporengä.nge seh ich nicht

anders als graubraun beim K onitz
’
er Pilz und das Zwischengesv abe Weiss oder

weieslieh ; hräunl iches Violett oder gar S chwärzung sah ich im Innern nicht b ei dem
frischen Pilz.

4) „Asoi b rev issime caudati. “ '
h il . G erda (Icon. VI . Tafel XIX. 189 Bild 2}

b ildet einen solch gestielten S porensack ab . I ch sah v on einer Cauda an ihnen
nichts; der B ach : Bild 20, hat nur eine höchst kurze Zuspitmmg am G runde. Auch

„N ov enxb rimense maturesce re incipit, April i ev anesc it, sagtVittadini . Dies Für
den Pilz in Italien. E s kann also ohne Zweifel für den K onitz’

er Pilz
,
der ja so viel

weniger Wärme
,
als die italienischen Artgenossen b is November, in welchem Monat

ihn ProfessorPrätoriua ausgrub, erhielt, G ewicht damuf gelegt werden, dass er sich erst

im Anfange der R eifezeit befand, also noch nicht ganz ausgafürb t im Innern war und

auch noch nicht den G eruch des reifen Pilzes erlangt hatte . Dadurch fall endie unter

Den Ausschl ag für die Bestimmung des K onitz’
er F ilme als Tub a B orohü

gab mir die höchst zahlre iche F elderung der S pare , w ie sie keine andere T rüflelart

Feldern ich fand aber sogar solche, die noch Weniger, blos 10 auf einer Seite
hatten jedoch Borda’

s T ab . elegans, das er v on Leeplault erhalten hatte und das

französischen Ursprungs war, hat schon viel mehr Felder auf einer Se ite der Sporen,
Obgleich b ei den schematisirten Zeichnungen Corda

'

0 grosse G enauigkeitnicht erwartet
werden darf. Tulaane (L e. Tafel XXL nur bildet 2 Sporen mit so viel F eldern
ab

,
dass diese Darstellungen durchaus die Sporen des K ouitz

’
er Pilzes auch wieder



geben. Dass Tulasno mit; Unrecht Oorth ’

a T uber B erchii I. c . T ab . XIX ., F ig . 137,

für synonym mit Tub0r B erchii Vitt. anfilhrt
,
hat Zabel (b ei G erda. O .) längst gezeigt.

Ball (D)
'

abt an, dass ihm der Waldwärter der N ennenkampe noch zwei
T rüfi

"

elarte n ausser dem Tuber mesente ricum geschickt hab e, darunter Tuber
rufmn Pico. Die 4. T rufl

‘

elart nennt Ball mit Namen nicht. Ich habe nichts

Knollenflirmlge, rundl lche Pilze mit glatter, derber, weleslicluer oder gelblicher

Hülle ; Innereswelesllch mit unregelmilsflg gewundenen, bräunllchen Linien, in welchen die
Sow d clm liegen. Sporenstcke, el

-keulenl
’

örmlg, (umgekehrt flm hent
‘

drmig), mit 4— 8 ,
meist 6 Sporen. Sporen kuglig mit zahlreichen d mgfllchen oder apitzliclmn, oder ge.

stutzten, fest wahlgeu ”m sn besetzt

Chaeromyces al bus. Casp.

0M0romym mam driformis Vitt. l . c . 183 1. 51 . T ab . II. F ig . 1. und

T ab . IV. F ig . x. Berkeley et Broome. O n Brit. hypegaens fung . Ann. and mag .

mit hist. XIII . 80. Tulasne o. 170. Rhlropogon albus Cards in Sturm Pilze
Deutschlands 1841 19. und 20. B it. t. 14, bloss die Abbildung , da die B eschrei

bung dnrch Vermengung mit Tuber magnatum Vitt. verwirrt ist. Ebenso Gerda
Icon. fung . V. 67 T ab . V. F ig . 44. Rhizopomm mmnatum O orda {non Vitt.)
Icon. fung . V. 67. T ab . V. F ig . 45. Tuber albumSowerby E ng . fung i a. 1797 T ab . 8 10.

Die übrigen Synonyme siehe bei T al . a. 0 . Eine Diagnose der Art erscheint
ü berflüssig , weil sie die einzige der G e ltung zu sein scheint. Nach Vittadlnl

'

s eigener

Angabe (vergl . T ulasne p . 171) ist die 2. v on ihm aufgestellte Art: Cheer. gang li

formis wohl nur eine Form v on Cheer. maeandr.

Tulasne hat g lückl icher Weise durch Einsicht in Originale diesen Pilz v on

der Verwirrung , die er mit Tuber magnat. Vitt erfahren hatte
,
klargeste llt, auch er

mittelt, dass Tuber album Bewerby und der engl. Botaniker Cheeromy ces maeandrif.
Vitt. ist. E s muss also der Name des Pilzes Chw omy ces albus heissen.

Der Pilz ist. so selten, dass T ulasne ihn lebend nicht sah. E r hat ihn trocken
aus England und zwar das Original Sowerby

’

s, Italien, Originale Vlttadinl
'

e und Corda
‘
c

aus Böhmen gesehen. In England ist nach Brom ll. Berkeley a. 0 . der Pilz seit 80

werby, der keinen Fundort nennt, nicht g efunden, obg leich in Wil tshire und

Sommersetshirs danach viel gesucht ist. Aber Cooke (Handbook brit. F u g . 742) b e

richtet, dass der Pil z be i Highgate 1860 wieder beobachte t sei.
E s giebt Gueppen

*t (Jahrbuch des schlesischen Forstvere ins für 1871 . Breslau
1872 404 und nachmals H edwigia X. 1871 . 168) das. Vorkommen des Chaeremyoes
maeandriformisVittadini in 0herschlesienan und nähere Fundorte dafür im 50. Jshrees
berichtder sch lee . G es. für v aterländische Cultur 1873 p. 1 18 . E r erkl ärtdiese T rüfl

‘

el nsch

K om bholz und G erda für essbar
,

sie wü rde sogar der echten T rütl el wegen ihres
feinen G eschmacks zu kulinarischen Zwecken v ergewgen und G oeppert empfiehl t sie
daher als H andelsw*aar‘ e sehr. In der That wird auch Chaeremy ces albus als Trüffel

wie eine Probe bewies
,
die ich durch Herrn Sucher-Arid itten

24%
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g leich v or dem Trantenau
’
er Waldhanse im T rantenau

’
er Walde. E s ist der Anfang

desWsldweges, der v on dem genanntenWaldhause v om Dameran
'

er Hauptwege l inks

ab in den Wald geht. Dort fand der Lehrer B e ckmann v on B ischofste in 1878 ein

sehr grosses Exemplar, das einen fibrigen Wm slgrund hatte . Die eine H ififie des

selben erhielt Herr Apotheker H e l lw i ch -B ischofaiein ,
die andere hat Herr Kaplan

B rau n mit G änseleber zu einer Pastete verarbeiten lassen. Diese ass er mit

dem damaligen B ürgermeister v on B ischofstein Tausch. Letzterem schmeckte das G e
richt ausg eze ichnet, dem Herrn Kaplan aber nicht, und er ü berliess dem Herrn
B ürgermeister die Trüfl

'

ol2whnitte. An dieser Stelle ist. später kein Exemplar mehr

gefunden. Wahrscheirflich war der Pilz v on den Schweinen desWaldwärtera frühzeitig
verzehrt. B oden hier mehr lehmig als sandig . 3. Der dr itte Standort liegt v on B i

sohnfstoin beinahe drei Kilometer nordöstlich im L aokmedienwalde (B ischofstein
’
er

Walde). Von der Chaussee, welche in östl icher B iehtnng nach B össel fiihrt, geht man

links nach der städtischen Förste rei und v on dieser in nördlicher R ichtung etwa

e inen hal ben Kilometer weit bis zu einer grossen feuchten Wiese , über diese weg b is
an den Waldrand, wo der B oden ansteigt; dort am Anfang s des Waldmndes fand

Herr Kaplan B raun mit zwei B ischofetein’
er Lehrern neben ein paar E rlenb iiumen

beinahe noch auf der Wiese drei Chmaromy ces v on der G rösse einer müssig en K ar

man. 4. Der 4. F undort ist westlich v on B ischofatein etwa. zwei b is drei Kilometer
weit neben dem Wege, welcher durch den zum G ute Senkitte n g ehörigenWald nach

dem Dorfe Schulen geht. Wo der Weg in diesen Wald tritt, steht v on B ischofatein

aus links noch v or demWalde ein etwas v erfallenes gemauertes K apellchen, dahinter

ist eine kleine nach dem Walde (Westen) zu geneigte Anhöhe, die mit Kief
'

ern b e

setzt ist und da ist der Fundort. Der Wald wird v on den B ischofsteinern meist

S chul en
’
er Wald genannt. Hier fand Herr K aplan B raun den 1 3. August 1877 ein

sehönes Exemplar. SpÄterhinf ist Herr Kaplan B raun nicht mehr an diese Stelle

g elangt. B oden hier S and mit wenig Lehm und denselben Pflanzen, die der erste

Fundort hat, die übrigens auch an dem 2. und 8 . Fundorte nicht fehl en.

Ich habe O bseromy ces maean . wiederholt 1 875 und 76 v on Herrn Kaplan

Von dem Exemplar des Lehrer B eckmann bekam ich durch Herrn Apotheker
E ug en H e l lwich S eptember 1875 eine grössere Zahl getrockneter S che iben. Die Pilze
waren mittelgrosssn oder selbst g rossen Kartoffeln nicht nniflmlich

,
fast kug lige ,

länglich
— rundliche oder rundl ich*eiformige, unrege lmössig wulstige und flach gefurchte

K nollen ; trocken, wie ich sie nur seh , da ich sie stets erst nach R ückkehr v on mehr

wöchentlioher Abwesenheit erhielt, weissiieh o bräunlich ,
stellenweisse braun und

bräunlich-weisslieh, Inneres weiss
-

gelbl ich mit braunen dichten maeandrismhan Linien.

Herr Kaplan B raun schrieb mir in B ezug auf ein Exemplar, das ich v on ihm am

18 . August 1876 erhielt, dass es b ei der H eransnahme aus der Erde eine fast ganz

weisse nur wenig gelbliche Farbe hatte. „Diese ist aber in fast 24 Stunden bedeutend
gelblicher, ja an einzelnen Stellen sogar gelb—rothbraunlich geworden. I ch trug den

Pilz in der Hand nach Hause
,
aber sobald er an der Luft sich befand , krochen

aus seiner Oberfläche allenthalben eine Menge kleiner Maden heraus.

“ Leider waren
alle Pilze, die ich erhielt

,
madig und sind deshalb später stark zerstört. Da die

übersandten Pilze mir stets erst trocken in die Hand kamen, und dann sehr wenn
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stichig waren
,
mit mehreren stärkeren Vertiefungen, kann ich nichts darü ber uns.

sagen, ob sie eine Ansatzetelle (B ewurzelungestell e) hab en oder nicht.
'

Das grösste
Exemplar, des des Lehrer Bec kmann,

hatte Herr Apotheker He l lwig frisch gewogen ;
eswog 265 g . Am 25. September 1876 mm ; ich zwei der Pilze

,
die Herr Kaplan B raun

schon den 8 . September gefunden hatte, die also auch schon trocken waren. Eines muss
nach drei auf einander senkrechte n R ichtungen 45 mm,

84mm und 78 mm, das andere

46 mm
,
49mm,

53 mm. B eide waren fa
‘

ulig und voll brauner stechl i<:her Larven .

S chnitte zeigten die Sporensäe lre nicht mehr deutlich ; sie liessen sich nicht mehr

herausarbeiten und ihre Haut nicht mehr erkennen. Die Sporen waren jedoch meist
reif. Ihre Measse folg en unter 2. Der erste Pilz, den ich erhielt, hatte nur unreife

Sporen. Die Säcke waren ei—lreuleniörmig ‚
farblos und enthielten nicht b los

‘

8 ,

sondern häufig 4, 5, 6, me ist 6 noch g latte kng liehe Sporen. E rst e inige der g röeeesten

hatten flac he Warzen schon auf der Haut. Die unreifen Sporen m essen erst zwischen

b is 0,0238mm im Durchmm a. R e ife Sporen hatten die Schnitte des Pilzes des
Lehrer B eckmann. Die Sporen sind lichtbräunlich bei durchfal lendem Licht

,
die

äussere Schichtmit. derben wab igen oder py ramiddm , gestutzten, bisweilen selbst oben
v er

-dichten, oder gekrü rnmten S tacheln besetzt, die zwei b is dreimal so lang als breit
sind. 21 S tacheln und mehr im Umkreise. Der Durchmesser der Sporen war :

1 . Pilz dee Lehrens B eckmann:
0,0l08 mm

0

0

0

die meinten

2. Der Pilz, den Kaplan B raun am 8 . September 1886 fand, hatte den Durch
messer der Sporen :

mit. Warzen

1 ) 1 ) mm

2)
8) 3)

4) 0,0e37

3 . E in Pilz, der am 17. Auguut 1876 gefunden war, hatte im Durchmesser

1) mm 1) mm

2) 2)
8) 0 8)

T ulaene O. 170 g iebt die Sporen wieder kl e iner an
,
nämlich b is

im Durchmesser. Jedenfalls waren die, welche ich m uss, wenige r e lugo

troclmet, als die, Welche T uleenc hatte .

Hydnotria Berid. and Broome.

BorkL and Bm w. Ann. und Mag . nat. b ist. XVIII p. 78 . Tulasne e. 127.

Zabel in Corda. Icon. fung . VI 61 Hydnobolltoe 8p. Borkl. et Bmome. Ann . und Mag .

net. hieß. XIII 857.
Fast kuglig, braunnoth, mlt unregelmässlgon, ins Innere führenden Furchon

Hüllschioht wenig entwickelt, Inneres braunroth, mit weltläuftinen, unregelmässigen, et
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was maeandrischen Höhlungen. Sporeneflcko lang, kculig‚ um die Höblungcn ein bis

zweireihig liegend, achtsporig. Sporen fact zweireihig ‚ M ich— braun mit unregel

Mu igen‚ grossen, flachen Erlmhenheiien besetzt.

Hydnotrla Tulasnel Borkl. et Br. 1. c . T ulasne c . ; Zabel 0.

Am 17. August 1869 erhiel t ich ein Exemplar dieses Pilzes, damals noch

nicht in Preussen gefunden, durch Herrn Apotheker OttoK8 80h0i110 in Drengfurth ge.
schickt, welches nebst einigen anderen Exemplaren v on dem gräflich L ehndorfi

’

soh€m

H egemeister Herrn Wal ther
,
wohnhaft in Forsthaus Mittenort bei Steinort, O stpr.,

im B elaufMau erwald (Kreis Angerbnrg), etwa 1500 S chritt v om Mauersee
, in lehmig

sandigem B oden gefunden war. E in Exemplar war v on H irechen ausgekratzt ; der
B egemeister suchte weite r nach und fand noch einige. E s ist am Fundort Weiss

huchen undE ich<m b%tnnd. Da damals inKönigsberg T ulasne
’
sWerk : F ang . hyp. noch

nicht vorhanden war, schickte ich den Pilz an Prof. De. B ary
,
der ihn bestimmte .

Das mir gesandte Exemplar war nicht vol lstandig reif. E in Sporensack, den

ich heraussrboißte, mu ss mm in B reite und mm in Länge. Sporen
säche lang b eul ig ohne unten so dünn und v erscbmälert zu se in, wie

'
l

‘

ulasne und

Corda sie zeichnen. S ie waren ganz allmälig nach unten zugespitzt. Die meisten

S äcke hatten noch g latte , farblose oder lichtbranne
,
kuglige Sperma ; einige Sporen,

die reif zu sein schienen
,
da sie röthlich-braun und mit E rb abenheiten besetzt

waren, hatten im Durchme39er 1) mm ; 2) mm ; 8) mm. T ulmsne

g iebt ihren Durchmesser auf etwa mm an
,
was mit. meinen Messungen stimmt.

Hythmtrla Tulasnel B ork. et B r. scheint die einzige A rt der G attung zu se in.

Zwar hat. Zabel b e i G erda a. 0 . noch eine andere : Hy dnotria ca.:
-
nee. Zobel (G arda),

b e i der die Sporen einreihig in den Sachen liegen soll en
,
die S poren auf den Ah

bildungen v iel grössere Wülste haben und die Sporensflcke nur einreihig um die

H öhlungen lieg en, während bei E ydu. Tulasnei die Sporen fast zweireihig se in, die

S poren weniger hohe E rhabenheilen haben und die Säcke zweireihig um die

Höhlungen sich entwickeln sollen. Aber Tuinano a. O. 128 , der originale B ruchstücke
der Hydnotria carnee‚ Zobel (Rhizopogon cameus G erda) untersuchte , sagt: „fungus

iste hab itu et interna structure H ydnotrhun Tulasnai plane refert
“
. Auf gewisse

Widersprüche in der B eschreibung und Abbildung T ulasne
’
s und der Angaben über

Hydnotrie T nlasnei v on B erk. et Bmom, T ulaxme und G erda hat Zabel a. 0. auf

merksem gemacht.

88 " (B 10) giebt an
, Hydnoifla Tulasnei mit. „mehrre ihigen Sporen

“
Tue

In ne und Burda bilden sie nur mit zweireih igen oder fast zweireihigen S poren ab

und 1000| l . c. nennt sie „in ascis inordinate nidulantes“
bei Jä8 uhkenthal , Pe

lonken und K uhlbude gefunden zu haben. Dagegen habe er in. Schlesien eine Hy

flydnotrla camea Zobel (Cards) hielt. Ich empfing Ende November 1877 v on Ball ein

Stü ck einer E ydu . T ulasnei
,
v on ihm b e i Pelunken g efunden ; die Sporen lagen

zweireihig in den S tehen
,
die ich aus dem sehr abgetrockneten Pilzstück nicht gut

hereusarbeiten konnte . Sporen braunroth, nndurchsche inend, mit einer grösseren oder

minderen Zahl v on flachen Warzen auf der A ussenschicht. Da die Warzen ungleich
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9) e
,
mee- o

‚
mas

10) onen

Mitte l mm.

T ulasne giebt mm ale Durchmtaeser der Sporen an
, was mit

E laph. grannlatus liegt mir v on folgenden Fundorten v or : 1) Kreis Mond .

S chil leningkener Wald. 1877. Apotheker G . Fromm. Ding kener F orst. 1877.

Apotheker Oskar Siemering . 8) Kreis Gnmbinnon. Serpentou 1874, durch J. R eiten

bachoPlicken. B ny liener Forst 1872, durch J. R e itenhe ch -Plieken. 4) Kroh

burg. Nähe v on Norkiü en 1877 , durch Apotheker Hempel - Norkitten. 6) Kn ie

Rastenburg. Wald v on Fürstenau 18 77, durch Apotheker O. K ascheike-Dmngfnrth.

7) Kreis Friedland O stpr . Pohib els b ei Schippenbeil 1879, durch Direktor Dr. Sauter.

denburg
’
er He ide hei Ludwigsort 1880. K önig l. Förster Hol länder. Durch Prof.

Dr. Lentz. Aueh daselbst v on mir gefunden. 9) Kreh Pr. Eylau. Wald v on MB .

T ollkeim 1877
,
durch S uperintendenten Lehmann Sehrnoditten. I O) Kn in

Mau l. Wal d v on Teistimmen 1876
,
durch Apotheker E . H ellwich-B isehofaste in.

B e i B isch0feete in 1877. Kaplan B raun-B ischofeetein. B ischofeetein
,
durch Apo

theker E . Hellwich - B ischofsstein. 1 1) Kreis Fisdrhaueen. K eporn
’

sohe H eide b ei

Moditten 1863 und E lenekrng 1877. G efunden unter der an dies en Orten für den
könig l . botanischen G arten angekanften Haideerde . 12) Kreis h hannishurg. K önig l .

F orsthelauf Weissuhnen bei Rudczany 1882. Königl. Förster Nicolai. 18) Kreis

Taberbrücker Forst, Jagen 902. 1882. Stud. Prenss. 14) Kreis Karten: .
K önig l. F orstbelauf G linow 1877. K önigl . Förster H enicke. 1 5) Kreis Flatow.

K önig l. F orsthalanf K l. Lntan. F orste1ekretär Herrmann K l . Lntan 1878 , durch

Apotheker E. Rosenbohm.

Ball (E . 64) g iebt E l . granulatue v on G roddwlr, Kreis Schwetz, an.

wenige Zoll unte r der Erdoberfläche unter Moos. O b Elaphomyces auf Kiefern

wurzeln schmarotzt oder in symbiotischem Verhältniss mit ihnen- lebt
,
ist durch die

Untersuchung v on Rom (B oten. Zeitung 729 1885 . 748 . B erichte deutsch.

botan. G es. III . 298 und B d . III . S. IKH I) nech nicht klar geste ll t. E s sind mir

v on Piece excelsa, gefunden sei, so imWalde v on Fümtenan bei Drengfurth und im

Allenbmg
’
er Stadtwalde , wo E] . grannl. unter

‘

„l
’ieea en . und Pinus si1v . beim

B oden“

gesammelt wurde und ich selbst habe zwei Exemplare E l. gran. unter Pine:

excelaa. in der a denhnrg
’

er Heide bei Ludwigsort gefunden. Aber Kiefern waren

um letzten O rt ganz in der Nähe und ihre Wurzeln konnten lhicht b is dicht an den

Rothtmmenetamm hinangehen. So wahrscheinlich auch im Walde v on Fürstenau.

Sicher ist also Eleph. gran. auf Picea excelsn nicht nachgewiesen.

S chr iften der phywöhon. G m lh ohnfl. Jnhrg . n m
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E laphomycee v ariegatus “ tt. iionog. Tab . l83l. 68.

Tulaane Fung . hyp. 108 . Elapbomycea muricatue Fries 1829. Sy s. III 59.

Elaph. v ulg. y. v ariegatus Oordn in Sturm Pilze Deutschlands. 1841 . 19. und

20. Heft, T afel 9. Ist der Name v on Fries : El . mnricat. wirklich dem E i. v arieg .

Vitt. zukommend, so hat der erstere Name, weil er der frühere ist, zu gel ten.

H ül le a
fe b is 3 mm dick, dicker als b ei E. grannl .‚ aussenhel ler oder dunkler

golb b ruun, derbwarzig, Warzen kegelig oder fast pyrmnidal, uudeutl ieh 4 b is 6

kantig, unten b is mm im Durchmesser, spitz oder stumpf, oft. so hoch al s

b reit; Querschnitt der H ü l le mit äusserer brauner, dünner Schicht, mittlerer
dünner, gel b l icher oder weisser, oder l icht Männl ich—weisser ; dann die 1 b is

1%mm dicke innerste, bläul ich-

graue, oder sehr l ichtkermeelngrane, die entweder

gleichfarbig und g leicharti g ist, oder aus groben, heutigen R ömern zusammen

gesetzt, ohne F arb enunte rschied, oder zwischen groben, sshwärzl ich -
grauen

Körnern hel l -röthlich—

graue G ewebsmasse zeigt. Sporen schwarz-v iolett, kug l ig ,
sehr zartwnrzig, Durchmesser imMittel nun, in den Extremen mm

b is mm.

Der kuglige Pilz hat eine sehr harte Scheele
,
welche die des E l . granulatus

an Dicke sehr ü bertrifft. Ich sah den Pilz nur v on 13— 22 mm im Durchmesser.

I ch habe mehrere Exemplare, bei denen die Warzen v on zwei G roesen sind
, groeee,

dicke und kl eine, schmale. Die letzteren stehen zwischen den ersteren und umgeben
sie einreihig als E infiasenng . In anderen Exemplaren findet dieser Unterschied nicht

oder wenig statt.

Die 11
,
die ich ihr gut entwickelt hal ten konnte , muessen in den Ex

tremen, wie in Vier Pilzen v on vier verschiedenen F undorüm :

1) mm

8)
4) come

im Mittel mm.

T ul aene l . c . g iebt mm als Durchmesser der Sporen an, welches

Ich habe den Pilz v on folgenden pmussiechen F undorten v or mir: 1) Kr eis
G umb inneu. S erpenten 1872, durch John R eitenbach-Plicken. 1 . Ex. — 2) K reis 1 0
hannisburg . K önig l . F orsthelauf Weissuhnen bei R udezany . K önigl . Förste r
Nicolai. 1882. 2 E xr . 8) K reis S chlochau. Peterkau. Durch Prof. Dr. Prö
toriue. 3 E n . 1878 . 4) K reis F latow. K önigl . Vandeburg

'

er F orethelauf K l . L u

tau. F oretsckretär Herrmann . Durch Apotheker E. B oeenbohm. 1 878 .

B ail (E 64) giebt E laphom. v ariegatus b ei Jäechkenthal, Ottomin, Pelonken,
in Danzigs N ähe an.

Die Abbildung Cordu
’
s bei Sturm zeigt in der Hü ll e hel lem,

körnige S tücke,
geschieden durch dunkl em G eweb sthe il e, gerade umgekehrt, wie ich ee bei einigen

Exemplaren v or mir habe .

Tulwno sagt, dass E leph . v ariragatus ebenso allgeme in v erbreitet sei
,
als E l.

granulatus. Diese ist. sicher in Preussen nicht der F all . Unter e iner grösseren Zahl



v on E l . gmnulatus v on einem Fundorte fanden sich immer nur ein oder wenige

Exemplare v on E L v arieg . und nur an wenigen Orten.

E lapliomlees authraeinus.

Vitt. Mon. T ab . 66. T ab . 111 . F ig . VI II . T ulasne Fang . hyp. IDG .

Pilz fast kug l ig, aussen g lanzlos, tief bn unschwsrz, wie v erkohlt,
glatt, in Vertiefungen wen ig, Warzen “

fs mm im Durchmesser, flach,
stumpf. Hül le 1%mm dick, äussere Schi cht mm stark, ganz schwarz,

glänzend auf dem S chnitt, innere l mm dick, weiss. Sporen kugl ig , schwere,

derbwarzig, b is mm im Durchmesser.

Der Pilz befand sich unte r einer S endung v on E laph. granulatm ,
die ich

v on königl . F örster H eneche uns dem königl . F oretb elsuf G linow, Kreis Karten: ,
1877 erhielt, in einem ganzen Exemplar und zwei zerbrochenen. Die Pilze muessen
17— 20 mm im Durchmesser und waren unte r K iefern, die mit R othb rmlwn g emischt

Hymenogastrei Tui.

K nol l ig gestaltete Pilze mit nicht v on selb st sich öil
'

nender H ül l e, mit

H öh lungen im Innern, die mit läug l ichen Zel len (B ssidien) ausgekl eidet sind,

auf denen sich oben zu 2 b is 8 Sporen ub schuüreu und endl ich abfal len.

G autieria Vittadini.

Vitt. l . c . 25 Corda l. c . fung . V. 28. VI . 33 . Anleitg . p. LXXXIII
et 1 14. K lotzsch F l . regni bornss. t. 464. T ulasne l . c. 62.

O hne H ül lsehicht, der Körper des Pilzes mit rundl ichen‚ längl iehen oder

lineulen, unregelmässig sich krümmenden, nach aussen sich öffnenden Wild ungen
du ehzc gen, die mit läng l lchen B asidien und Oxsten (letzteres nach B eil , E 63)
nusg elrleidet sind. Sporen je 2 umg ekehrt el lörmlgc l liptiseh oder fast doppel b

spindel fiirmlg , lüng sfh rchig .

G antieria grav eolens Vitt. c .

R undl ich länglich, mit einfachemWurzelstrang ‚ nasser den kleinen sporen

führenden keine leeren Höhl ungen, Sporen el l iptisch, g egen den G rund zugeo

spitzt, imra gestielt, daher fast nmg ekehn
‘t»flförmig, mit 7— 9 schwach herv or

ragenden Längsrippen und Furchen, G eruch nach Asa foetida (Knob lauch) .
B a l l (0) legte auf der Versamml ung des preuss. boten. Vere ins zu Neustadt

eine b ei Jämhkenthal b ei Danzig , April 1877 v on ihm g efundene G autieria als mor

ehellit
'

ormis Vitt. v or. Ich konnte der Versammlung nicht beiwohnen, erbat mir
aber eine Probe des Pilzes und erhielt den 5 . November desselben Jahres die Hälfte
eines Pilzen

,
den B eil den 28 . Oktober an der früheren S te lle gesammel t hatte .

Der Pilz roeh stark nach Am foetida und es ergab sich b ei näherer Untersuchung ,
dass es G antieriu grav eolens Vitt. war

,
wovon sich auf meine Mittheilung und B e

weislegung hin B al l (C 73, B 9, E 68) ü berzeugte . Ueber die G estalt des Pilzes
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für’
s blosse Auge umbra- leckbraun. Die Lupe jedoch zeigt schon ,

dass diese

zwischen denselben tiefgrsu, etwas durchscheinend und fest kuerpelertig erscheint.

B ei durchfallendem Licht unter dem Mikroskop zeigt sieh die S porenmasso umbra

farbig , die einze lnen Sporen aber muhrn-lackfnrb ig . Die S porenknmmern sind klein,
b is 2mm lang und etwa. mm breit; unter dem Mikroskop gemessen waren zwei

K ühlungen in Breite Länge
1 ) mm

,

2) mm.

Die Zwischenwände zwischen je zwei S pormknmmern bestehen uns dicht und eng

in einender gewebten farblosen Fäden ohne al le Höhlungen; euch in der weissen
Ader sind keine K ühl ungen. Die S poren sind um gekehrt-eiförmig ‚

elliptisch , mit
stielnrtige r S pitze unten, stumpf abgerundet chen ; sie haben 7 b is 8 deutliche
L üngsrippen, die sich gut erkennen lassen (Bild 29 und wenn man die Sporen
auf den Scheite l stel lt. Diese Wendv erdickungeu sind sehr ung le ich breit, oft ist
ein solches L ängsbaud geth eil t oder gegabel t. Die Verdickungen sind dunkler, als
die dünneren Zwischeurliume . In den Sporen sind zahlreiche

,
farblose O c lü 0pfen.

Die F arbe der Sporen liegt in ihrer Wand.

Aus dieser Uü legung ergieb t sich, dass der v on K lotzsch (in D ietrich F l.
reg . bor. No. 464) als G autierie. morehell iformis abgebildete und beschriebene Pil z
nicht dies, sondern G ent. graveolens ist ; dass ferner T u lnsue (l . c . 62) den Pilz v on

Klotzsch mit Unrecht zu G ent. mneandrifer. ste ll t. K lotzseh
’
s E xemplar war v on Wel l

roth b ei Nordhausen gefunden. Ds. B e i ] (in Nees v on E ssenbe ek und H enry
S ystem der Pilze V. Ab theilnng 9 T af. 27) die Abbildung der dargestellten v er

meintli chen G ent. morchell ii
'

. v on K lotzsch entnommen hat, ist auch v on M i G ent.

g raveolens dargestell t.

Rhizopcgon Tulasue.

T u la sn e , Fungi hyp . 85 . Daselbst die weiteren Synonyme.

Hüllschlcht des lumlllgenPilzengeschlossen, mit wun elcrtigen v erzweigien Filden‚

die vom untern Thell ausgehen, umhüllt. Gewebe des Innern gleichmän mit zulä

reichen kleinen, rundllchen‚ lmgligen, elfömügenHöhlungen, welche mit den apom a denden

Zellen (Basldien) ansgekleidet sind. Sporen längl lch, glatt, durchschelnend zu 2 bis 8 auf

einer Tragzelle (Benidle).

B hic ogon rub escens.

Tulasne G iornale bot. ital. H . 58 . Tulasne Fung . hypog . 89.

lung in der Erde weiss, an der Luft die Hüllschlcht errlllhend. Wurzelgeflecht
gering, Hüllschleht dünn, frisch bis 710 mm, trocken

‘
/no bis mm dick. Sporen

zu fünf bis acht auf einer Tragzolle, sehr kurz gestielt, länglich, zwei bis drelmal so

lang als breit, sehr blass grllnlich‚ inMenge |c oliv engrlln; Breite Länge in l l ltl el

mm .

I ch erhielt den Pilz zuerst Herbst 1873 v on ProfessorDr Prü orius in Konitz,
denn 25 . September 1874 v on Neuem und zwar 39 S tü ck , den 29. September des
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selben Jahres folgte eine we itere S endung . 1876 erhielt ich ein Exemplar schon den
2. Juni , mehrere den 28 . September desselben Jahres, eine den 7. Oktober 1879.

S andige S chiessetßndo bei K oniiz. 18 . Oktober 1876 empfing ich ein Exemplar
des F ilme aus dem ehemal igen L uniau

’
er Walde, jetzt zu Paparczyn gehörig , Kreis

Kulm,
v on Apotheker S cher10k Herbst 188 1 bekam ich v on Apotheker Eug en Rosm

bohm aus demWalde v on Fromm, Kreis Kulm,
mehrere Exemplare v on Rhiz. m hescens.

Den. 6. September 1883 fand ich im sandigen Kiefernwalde b e i R egm 0ia-Mühle,
Kreis Thorn, mehrere Pilze der A rt. Den 21 . Jul i 1878 sammelte ich einige Ein .

in der Forst T hurb ruch zwischen R ederitz und Machliu, Kreis Dt. Krone, auf gran
d igom Wege im K iefernn*

alde und in demselben Kreise und Jahre östl ich v on Kl e i n
Nakel auf sandigem Weg e im Ki efernwal de den 12. August auch einige Pilze der

A rt. Ferner den 80. August desselben Jahres in demselben K reise auf sandigem

Wege im Kisfernwalde m ischen Drogenmühl e und dem G r. Plötzensee einig e E u .

und den 27. August 1878 im S ande im Stadtwalds v on Tüte , südlich v om S ee

Pinnow
,
einige andere. Den

'

20. Oktob er 1878 erhie lt ich einige E xx . aus einer

Ki efernschonnng auf G ut N eu-T uehel, b ei Tu chel , K re is Tuchel , v on HerrnMax H oyer,
damals Student der L andwirthschafi in Königsberg . Professor Prüfe rius empfing
den Pilz v on einem Schüler schon Mitte Mai 1875 aus der S chloehau

’

er G egend.

B all (B. 1 1 . E . 64) g iebt Rhimp. rub . an be i Pe lonl mn , am K arlsb argo, Zoppot bei
Danzig und be i G roddeck, K reis S chwetz.

ln Ostpreussen fand ich R-hiznp. rub . im Kreise All emte in 1879 auf sandiger

Wegseite südwestli ch v on Kl . G immern (18 . August) und 19. August auf sandigem

Wege zwischen R entienen und S chilliugs; ferner 23. August in sandig er Kiefern
Schonung am S üdostzipfel des G r. Plauzig

’
er Sees. Den 10. September 1877 sch ickte

mir O herlehrer W. Krüger aus sandiger K iefernhaide desStadtwaldes v on Tilsit einige

Knol len des R hiz. mb .

Die Pilze wurden immer im Sande in der Nähe v on Kiefern gefunden und

hohen meist die Spitze etwas ü ber das Erdreich empor.

Die jung en Pilze waren unter der Erde ganz weiss mit braunem Wurzel

geflecht umgem Aus der E rde herausgenommen , werden sie in dcr Hüflschicht
blass-resig : Bild 32. Der Querschnitt: Bild 33

,
ze igt das Innere ganz Weise

,
aber

die durchschnitte ne H ü ll schidxt auch im Innern rosig . A llmä.l ig mit der H em

bildung der höchst blass, einzeln kaum grünlich bei durchfal lendem Licht erscheinen
den Sporen (Bild die aber in einiger Menge doch schon grünlich erscheinen,
firbt sich das Innere des Pilzes blass schmutzig-grünlich (Bild während die Hüll
schichtsich noch auf dem Schnitt röthet. Bald hört aber die Röthung dcr H üllschicht

schicht auch unter der Erde licht gel bü ch-bräunlich geworden, während das Wurzel

geflecht grösser und dunkelbra un geworden ist (Bild Die Röthung der H üllsehicht

tritt bisweilen bei recht weit vorgeschrittener R eife noch ein. S o war die Aussen»

se ite bei den Pilzen, die ich zwischen R entienen und Schill ings fand, schon licht
bmun‚ dennoch war sie 08 noch stark geröthet. Endlich durch die immer mehr
heranwschsende Menge der Sporen fiirbt sich das lnnere auf dem Querschnittdunkel

Innern v erfiüsaigt sich das ganze G ewebe in schmutzig -schwflrzlich-grüne Jaucho,



wie T nlaene angiebt, indem das G ewebe zwischen den Sporenkammern selbst schmutzig

grünl ich wird und so gefärbt verwest. Der ganze Pilz ist. dann sehr weich und

Ich
'

nah die Pilze Von 15 mm b is 62 mm im Durchnmmer. Einer aus der

N ähe v on R entienen hatte in iden drei Hauptrichtungen 31 , 48 und 62 mm Durch

meeeer, also eehwankte die G rösse v on der einer Hasea b is zu der einer massig

grossen Kartoffel . Die Knollen waren fast kng lig oder abgeplattet rnndlieh und

durch flache meridiane E inenhnürungen wul stig oder eifönnig längl ich (B ild oder

lang länglich mit einer Einschnürung . Das üetige tiefb raune Wumelg efieeht war

mehr oder minder kräftig entwickelt und umgab meist v om Anheflungsrpnnkte am

G runde aus den ganzen Pilz b is über den Scheitel (B ild

H ül lschicht aussen glatt, frisch '}m b is mm dick, die in B ild 87 mass

mm. Der gestrecknete Pil z hat e ine viel dünnere H ü llsehicht. Ich fand sie

beim getrockneten
‘
/w mm dick, ganz dunkelbraun oder nur den äusseren Theil

b raun
,
den inneren weisslich. Ich sah keinen Fall , Jesse die H ül lsehicht irgend wo

fehl te, wie T ulnsne angiebt: „peridio interdum hinc inde enb ev anido v el varie ri

mese “
. Auch kann die H ülh ehicht nur im Verhaltnise zu der dickeren

, die R I. » ln
.

teelns hab en soll , sehr dünn („tennissiinum
“
T al .) genannt werden . In der

H ü llschicht verlaufen die sehr zarten, dicht l iegenden Fäd en=aue denen sie b e

steht
, parallel zur A ussen mite. Die äusseren S chichten verwitte rn, w erden braun

und dad urch färbt sich auch die F eridie l ichtbraun
,
dann b raun

,
endlich sr:hmu tzig

schwarz-b raun .

Die Sporenliammern des Innern sind (B ild kurz oder lang
- läng lich,

g erade oder gekrümmt, anfangs Wei38 , wie des leckere Zwischengewebe, späte r durch
d ie grünlichen Sporen oliv eni

'

arb ig . Die Sporenkammern sind auf
'
s Dichteste mit

den n 2ellen der Sporen ansgefüttert: B ild 38 . die '
I‘ragzellen (B aeidien) der

Sporen sind h ng —l ineal
,
oben kenl ig verdickt (B ild 89— 44) und tragen auf dieser

verdichten Spitze 5
— 8 ell iptische Sporen, selten eine oder die andere anf der Seite

(B ild Diese Sporen sind kurz gestielt, nicht sitzend. T nlnsne schreibt ihnen
ein sterigma brev iesimnm v ix conspicuum zu. Die S tie lchen waren jedoch auf s

Deutlichste sichtbar und hefie len an den Sporen, wenn sie abgefallen waren (B ild

T ulasne zieht Hymenangium virane Klotzeeh (Dietrich F l . regn i b er. 882) zu

R hyz0pogon rubescens. E s stimmen die Abbildungen a — d des ganzen Pilzes eini

germaaseen ; die der Abbildung des durchsehnittenen Pilzen kann aber nur nach ge

troeknetem Exemplar gemacht se in und die Abbildung , welehe di e B esidien , die

alle 4 lenggeetielte Sporen trag en, darstellt, ist ganz unzutreflb nd. I ch sah vier
Sporen und solch lange Stiel e nie. Zwischen den B asidien bil det K lotwch einige

keg elförmige „Antheren
“

ab . Ich hab e mich ganz v ergebene bemüht, solche zu

finden.

’l
‘
nlesne giebt 2- 8 Sporen ftir eine T ragzelle an, ich sah nur 5— 8 auf

einer ; geringere Zahlen nie.

Die Spm n enthalten zarte
, plaamatische Körnchen , ode r zwei grössere

Tröpfchen und sind drehmnd.

Jod brennt die reifen S poren etwas
,
das G ewebe fast gar nicht. Jod und
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Fäden umgeben sein
,
E li . rub . nur v on sehr sparsamen. Ich fand das Wurzelg e

flecht, das E h. rnb . nmgiebt, recht beträchtlich bisweilen. Wie unterscheidet man

aber ein reichliches und ein sparsames ohne sichere Maassangabm ? Die Sporen

kammern v on E li . Int. sollen zul etzt fast ganz mit Sporen ge füllt se in
, die des E h.

mb . „semper v acnne (lacnnse soil .) neo unqtmm sporis ex integro mpletee
“
. Tui.

Wie unte rscheidet man lacunae snbfarctac und solche
,
die weniger gefül lt sind

, O hne

bestimmte Mousse ? Die Scheidewände zwisehen den Sporenkammern sollen b ei E h .

Int. immer weiss bl eiben und mit dieser F arbe v arfliessen, die v on E h. mb . schl iess

keine B eobachtungen machen können, finde aber bei getrockneten, fast reifen Pilzen
v on Rhiz. rnb . die Sche idewände bräunlich oder weisslich b rännl ich zwisehen den

schwarz-oliv enfarhigen ganz mit Sporen gefilllten Kammern. Die Sporen v on E h.

Int. sollen ohne Stiel auf den B asidien sitzen
,
wie sie T ul. auch abbildet

,

aber waren sie reif? S ie sollen sehr kle in v on E h. Int. sein, die

v on E h. mb . grosser, aber Tuinano g iebt ein Moses für die v on E h . Int. nicht an.

Endlich soll E h. Int. zuletzt stark und fest nach Koth (oder „quasi stercorius
“
)

riechen, Tal. 1. c . 87
,
dagegen RJ) . mb . sehr schwach oder gar nicht riechen. Dass

E h . rnb . jedoch zuletzt recht stark und verschiedenartig riecht, habe ich dargel egt.

Ball (C 73, B 1 1 , E 64) giebt E h . Int. b ei Heubude und B ordel bei Danzig

nicht, auch nicht v on Danzig . Meine B itte um ihn wurde mir abgeschlag en.

Meh nognster.

Cord. in J. S turm Dlds. Flora III . 1 1 . 1 . Icon. fung . V. 28 ; VI . 31

und 45 , tab . IX . T ul asne F ang . hyp. 92, (18.98 l die S ynonyme.

H ül lschlcht des rundl ichen knol lenförmigen Pi lzen g latt, werghrtlg , v on

wenig Wurzelgeflecb t umgeben, das Innere mit zahl reichen rundl lchen
'

oder ling
l ichen Sporenkammorn, die von dem G ewebe, dasdie T ragsell ender Sporen entwickelt,
ganz erfüllt werden. T rm ol len mit 4, oder 3 b is 5 glatten gestielten Sporen.

Melanogaster v ariegatus.

T u]. Ann. so. nat. 2. S er. XIX. 1848 p. 877. T ab . 17 fig . 22. O ctav lana

rari0g atn Vlttu l lni l . c. 16. T ab . II I fig . 4.

Unregelmi sslg rundli ch‚ anfangs aussen ochorfarb lg, fast p ldgelb, end

l ich b raun. Füll ung der Sporenl mmmorn schwi rzl lch, Zwisch0nwi nde wels&gol b .

Sporen umg ekehrt eiförmig, first waln oder ell iptisch, braunschwarz, Spitze ge
rnndet, G rund gestutzt, mit glauhel lmn R este des Stiels‚ B r. Lsc. (ohne Stiel )

mm..

Der Pilz ist v on Herrn G ntsbesitzer Plohn auf Lubochin, Kreis Schwetz
Juli 1876 auf se inem G ute Lubochin in lehmigem S ande 2— 8 Zoll unter der E rd

26
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Ich bekam zwei Stücke v on zwei v erschiedenen Pilzen den 1 . November 1876
durch Prof. Ball (B I I ., E Aus diesen Stücken kann ich über die G estalt des
Pilzes nichts G enaues angeben. Der Pilz war nach ihnen nng efflhr wannnssg

'

ross.

Da die Pilze mehr als ein Vierteljahr alt und trocken waren, konnte ich nur die

Sporen (B ild 4) untersuchen. S ie aussen nie mehr den T ragzcl lsn auf
,
hatten aber

e inen glashellen Rest am gestutzten G runde. S ie hatten ohne Stiel
B r. L ge. 1) mm

2)
8)
4)

Tulasne a. O. g iebt die B r. L ge. an 3 mm. E r beschreibt
sie als atro-brunnoae (so. sporae), semipellucidae. Ich fand sie nndurehaichfig . Ball

(E 68) g iebt ihre B r. Lge nur an mm und Ball (D) berichtet,
dass er den Pilz auf der Nonnenkämpe gefunden habe. Helenagasior aufleuus Tui.
g iebt Ball (E 62) an, 1877 und 1878 im Jäschlcenthal

'

erWalde bei Danzig gefunden
zu haben und. beschreibt den Pilz genauer. Ich habe ihn nicht gesehen.

Scierodermei.
F ries (ex parte) Pl. homonom. 1 34.

Knol leniörmigePilze, ungestielt odermit derbem Stiel, Hül le dick, Inneres
v ielkammerlg, Kammern rundlich-eckig, ganz gefül lt mit dem Sporen b il denden

G ewebe, geschieden durch Streifen v on nufruchtbarem. Sporen, kugl ig , wen ig, ge.

b ildet auf den kugl ig angsschwol lenen E ndzell en (B aridieu) des fruchtb aren

G ewebes zu 2 b is 4.

Sc]eroderma.

Pers. Syn. F ung . p. XIV 150. Nous Syst. 182. Fries Syst. my c. III 44.

00 rdn Jcon. V 24.

Abgeplattet-kug l ige Pilze, ungestielt oder sehr kurz gestielt, G rund in

Wun cläste serit i, H ül le mehr oder weniger dick, derb, l ederig, glatt oder ge.

fcldert riesig, Sporenkammern ohne ihnen eigene b esondere H ülle, Sporen ge

stachelt und wen ig v erdiekt. Die H ül le wird endl ich nureg clmäsaig oben zersetzt.

Scleroderma v ul gare Fr. Syst. my c . III 46 .

Abgeplnttet-kurrlig, umgestielt oder fast ungosfid t, Hül le ledrig , schmutzig
weissl ich‚ oft riesig g efelderi, dadurch fast warzig, die Felder b räunl ich, Inneres,
wenn die Sporen im ersten Zustande der Reife sind, b ianschwarr, weiss gefeldert,
später, nach Zersetzung des Zwischengewob eß gran

-
grünl iclr b raun. Sporen Img

l lg, anfangs b ei dm hfal lendem L icht b iausehwarz, wenn reif, schmutzig braun
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bei durchtnl lendem L icht, stachelig, S tacheln l pltzlich oder gestutzt, 10 b is 25,

je 80 im Umkreise, fast doppelt so hoch als b reit, 0beril l che etv ns netzförmig.
Durchmesser der Sporen im Mittel mm, in den E xtremen b is

T om. XVII 5 .

Die Sporen mu ssen in reifen Zustande
l ) mm (Ponnrien)
2) - 09188 (G r. Koechlnu)
8) (Widitten)
4) o,on5- o‚

o14e (L.m im O fen)
5) oem (Pilzenkrug )
6) omas (G elguhnen)
7) (Konitz)
8) (Lorenz)

Die Sporen der g etrockneten , reifen Pilze
,
die eine pul v rig

-fl00kigß

gewebe zwischen den K arnuwrn und den Sporen in unkenntliche Powen übergegnngven
ist, zeigen nach allen R ichtung en S tacheln

,
16— 25

,
selten mehr

,
im Umkreise.

Diese Stacheln sind spitz oder g estutzt, die Sporen sind be i durch£s.llendem

weise auf ihrer Haut zu erkennen. G anz anders ist die F arbe der Sporen im

ersten Reifezustnnde , niimlich blsuschwurz bei durchfallendem und auffallendem

Licht. Dabei zeigt sich in diesem ersten R eifezustsnde , wenn das Zwischen

gewebe zwischen den K ammern und den Sporen noch da ist, eine helle Haut

rings um die Spore : B ild 48 , welche oft zwischen den Stecheln gewölbt ist, und

die dunkle Hunt ist überal l netaibrmig . B ehandlung mit koncentrh£er Schwefel

säum entfernt die helle Haut: B ild 49 und 50. Von B ild 50 ist durch
’

s Messer, mit

dem eine dünne Platte aus der noch fest msnmmenhfingtmden Sporenmasse ge

schnitten wurde, ein Stück der Sporenhaut fortgenommen . Weder ü ber die Farben
änderung der S poren noch über das Verschwinden der Haut zwischen den Stacheln
konnte ich zweifeln, da. ich die Sporen farbig bei der Untersuchung in drei Fäl len

gezeichnet hatte und die schmutzig braun gewordenen an demselben Pilz, der ge
trocknet wurde, später mit der Zeichnung vergleichen konnte . Eb enso war die Haut
in einem Falle sicher bei dem getrockneten Pilz später verschwunden. Ich finde,
dass T ulasne (Ann. so. nat. I I. S er. 17. T ome 1842, p. 8 . T ab . 1 . F ig . 8) die H aut

zwischen den S tacheln beobac htet hat. E r deutet sie jedoeh anders, denn er het

Spore eig en ist und später v erschwindet
,
sondern er spricht die Muthmsessung aus

,

dass sie eine E igenthümlichkeit der Sporen v on S eleroderme v ermeosum F r. sei
,

während die Sporen, welche einfache Stacheln haben, dem Selen v u]gere und B ov ista

Fr. angehört9u. „Cependunt
“

, fügt er hinzu, „ces trois espeoes étsnt, h oe quflnous

semble , fort difiicile disfinguen nous n
’

osons pas nous flotte r d'etre psrv enus sans



https://www.forgottenbooks.com/join


Weges zwischen Radawnitz und F ranziskowo 188 1 . 22) Kreis 01. Kraus. Im Sende

Der Durchmesser des K 0pf.s des Sd erod. v ul . ist. 30— 80 mm. E s wächst im

S ande, der etwas Lehm enthält
,
an Wegri

'

mdern
,
an G artenwegen‚

auf kurzgrasigen

Weiden
,
auch auf Torf.
Der Pilz lässt sich also durchaus nicht in all en Kreisen Preussens bisher

nachweisen, obgleich zu v ermuthen ist
,
dass er fest in allen v orkommt

Pisol ithus.

Al b ert. et S chwein. Conspect. Yung . 1805 . 82. Polyssrcum Desportes et DC.

Rapp. v oy . 8 . 1807. Ex Fries Syst. myc . I II 5 1 . Pisocarpium Link. 1808 .

Der rundl iche, kug lige oder eifiirmige oder umgekehrt el i
'

örmigePilz mit

mehr oder weniger lang em, dickem S tiel, der meist unten wun slnrtig zerthell t

ist, v ersehen. H ül le mi sst; dünn, b röckl ich, unregelmässig oben zerreissend und

sb b lüii crnd. Inneres mit zahlreichen, mudl iohcn, polygonulen Kammern, ge

trennt durch unfruchtb aree Zwischcng eweb e; die l inmmern mit dem sooronent

wi ckelnden G eweb e gefü l lt und die einzelnen durch ein eigenes b esonderes Hül lchen

begrenzt. Sporen hugel ig, stsehelhg.

Der G ettungsname v on Al b ertini und S chweinl tz: Pisolithus hat die Priori*

ist und daher G eltung . Auch die Art, welche Alb . und S t . mit guter Abbildung
zuerst aufste llten : Pisol ithus nrenarius ist v on den N echfolgern schlecht behandelt

,

denn Fries hat sie Polysuooum Pisom rpium benannt
,
Während er mindestens dem

A rtnsmon hätte R echnung tragen sollen.

Ueber die S porenbildung v on Poly ssocum hat T ulusne A nn. sc. nat. 11 . Ser .

T om. XVII I p. 129 if. Aufschluss geg eben.

Pisolithns crassipes Coup.

Poly seomm crassipes DC. 1. c . Kopf 30 b is 70 mm im Queruwsser,
img lh; oder abgeplattet

-kugl ig in v erschiedensten R u ssen, eiförmig , fast

walzig , umgekehrt»d fiirmig , S tiel 20 b is 40 mm dick , kürzer als Kopf, b is

drei mal so lang, noch unten silmällg v ersehmii lert oder S ich in Aeste zer

klüflenci, die v erzw igt sind. H ül le schmutzig Männl ich-grau, Inneres dunkel

lcchb runu. Sporen mit 11 b is 18 Warzen im Umkreim, im Mitte l mm,

in den Extremen b is mm im Durchmesser. Warzen etwa hal b

so hoch als b reit.

Im sandigen G runde , der kaum Lehm enthält
, in der Nähe v on Kie fern, auf

1) 0,ilfl2 mm (zw . Polo. F uhl baok und R ieg e)

8) — O ‚O 1(B (zw. Dabermühl u. N eugoltz)
— 0m01 (hei S ehbnthnl)

5) O ,W O
‚O I(B (zw. Zn hendorf und dem Dummsee )
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7) come- ccm (O lpuch)

9) o,cm- o,ooe4 (zw. M und m an )

Mitte l come mm.

H id el aller Messungen um .

Ich habe den Pilz v on folgenden Fundorten v or mir : 1 ) Kreis Dt. Krone.
Zwischen Pain. Fuhlbeck und R ieg e 1878 . G randiger Weg . Zwischen Demm
see und dem S eeohen v on G ram:rttmhrü ak 1878 . G randiger Weg . Zwischen
Debermühl und N eu G oltz. G randiger Weg . 1878 . B ei S chönthal am Mittels“ .

Im Dod o R iege, in sandigem Wege. 1878 . Zwischen B rieeenitz tmd

Zwischen dem Chun9i-S ee (Choeeen—S e e der Kette) und B arlogi, südöstlich v om ge
.

nannten See. In grandigem Sande zwischen Kiefere. 1885 . ImKiefernwalde südlich
v on B erlog i. Zwischen K onamchin und B erlog i im G rande, bei Kiefern‚ 1885 .

K iefernwald zwischen K onntechin und G ribno. 1885. Königsfi eser Forst, an einem

Wege in der Nähe des F erdinandsbrnchs 1885 . K iefernwfld. G m digcs Ufer dee

T orfsees zwischen S chönhaidc und Funkelkau. 1874. 8) K reisNeustadt. Nordwstlich
v on Hein in grandigem Sende. 1867. 4) KreisKonitz. Östlich v on B orsk auf dem
Wege nach B ank im F lugsende, b ci Kiefern ; Pilze mit 8 — 5 Zoll lang en und solche

mit 1 Zol l langem S tiel.

Der Pilz ist östlich v on der Weichsel bisher in Preussen nicht gefunden.

Was die in Deutschland angegebenen Arten v on Pimlithus (Polym ccmn)

F r.) 80 bezweifle ich
,
da ss dies verschiedene Arten sind

, ja, sie scheinen nicht

einmal als Spielarten aufgeste llt werden zu können. I ch hab e an 17 Fundorten des

Pilzee, die oben angegeben sind nur bei L ubjahnen seh ich den Pilz nicht selbst

ihn an vielen in sehr zahlreichen Exemplaren gesehen, die all e die Formen und

noch mehr hatten, die K rombholz (Essbare, schedl . und. v erdächt. S chwämme) auf

Tafel 60 darste llt. Der Kopf ist äusserst mannichfech
‚

gestaltet, v on we12iger durch

kug lig e b is zu ganz abgeplattete r G estalt, der S tiel bald lang , bald eebr kurz, bald nach
unten zugespitzt und ohneWurzelüste (im reifen Zustande), bald unten zerklfifiet und

in zahlreiche Aeete zerspalten, bald walzig , bald abgeplattet, bald sind die Pilze
einzeln, held zu 2— 8 verbunden

,
kurz, es scheint mir nur als charakteristische Eigen

schaft für Polys. pisocnrpium F r. die tiefgelhe Farb e des Innern des S tiels nach

Kmm
'

bholz: übrig zu bleiben. Dies Merkmal erscheint mir jedoch recht zweifelhafl,

da ja die Farbe v on Pilzen sehr schwankt. Uebrigene waren fast. all e Exemplare ,
die ich sah

,
völ lig reif, ihr Kopf schon geöffnet, der S tiel und dieWurzelaeste abge

txoclmet
‚
so dass ich all erdings ü ber die Farbe des Innern des S tiele in der Jugend

Von einem Hilum auf den Sporen, wie G e rda Icon. Fung . II 25 dies be i



Erklärung der Abbildungen.

B ild 1 , 2, 3. G am e T rüfieln

a 4 und 5 . Theile der Oberfläche
6. frischen

Pilz.

7. S tü ck des Innern nebst Schu le "
fi .

8 b) Schu le.

9
, 10, 1 1 , 12. Sporermäche bezüg lich mit 1 , 2, 8 , 5 S poren

Tuber B orchii Vitt.
18.

14. Querschnitt des B il d 18 dargestellten
l
/i .

15 . E in anderer Pilz v on aussen

16. Querschnitt desselben
17. S tück des Innern nebst einem Theil der S cheule

18 und. 19. Junge Sporen
20 und 21 . Sporek e mit 4 und 2 S poren

G a u ti e r i a g r a v eo l e n s V i ta

B ild 24— 28 . Sporen v on der Seite gesehen,
s 29 und 80. Vom Scheitel gesehen

81 . Spore v on aussen
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S itzung am 7. Januar 1886.

Der Vorsitzende begrüsst die Versammlung und spricht die Hoffnung aus,

dass das neue Jahr für die G esellschaft ebenso glücklich wie das vergangene v er

Die Sammlungen sind wieder sehr bere ichert. Wenn auch die geologische

Aufnahme nicht mehr in unsern Händen ist, so erhalten wir doch alle Fundstücke,
welche das Museum immer mehr anwwhsen lassen und dasselbe immermehr zu. einem

Zur S tatistik der G esellschaft ü bergehend bemerkt derselbe, dass beim B eginn
dieses Jahres die G esellschaft zählt: 1 Prote ctor

,
10 Ehren 245 ordentliche und

1 Protector, 13 E hreno

, 25 1 ordentliche und 217 auswärtige Mitg lieder.
Durch den T od wurden dem Vereine eurtrissen : 3 Ehrenmitg lieder
G sheimrath Professor Dr. Hirsch, mit das älteste Mitgl ied, der den B e

strebungen der G esellschaft stets das regste Interesse entg
'

egenbrachte . 2. G eheimrath

Professor Dr. v on S iebold in München
,
dem bereits am 7. Mai v. J. ein N elaolog

gehalten

einem G ute in der N ähe v on Dorpat geboren und starb am 15. Februar J.

82 Jahre alt in Petersburg . E r b eschäftigte sich b esonders mit der

geologischen Untersuchung seines grossen Vaterlandes und machte grosse

Re isen an der Wolga‚ im Ural , in der Krimm, in der K irg isensteppe und

welche 1863 und 1873 in verbesserter Auflag e erschien. E r war früher

demiker und hat vielfach geolog ische Arbeiten veröffentl icht. Später

erhielt er v on seiner R egierung den Auftrag die Verbreitung v on S tein.

und B raunkohle im russischen Re ich zu erforschen und kam damals auch

studiren. B ei dieser G eleg enheit lernte der Vorstand den liebenswü rdig
'

en

Mann persönlich kennen . Unserer G esellschaft gehörte er seit dem

Jahre 1878 an .

Ferner starben 8 ordentl iche Mitglieder
1 . Director B usch

,
wel cher erst am 3. December v. J. aufgenommen war ;

2. Professor Dr . B m w ; 3 . Conditc r Kallmann ; 4. Kaufmann Kemkez 5 . G eheime:

a
t
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hohen S chichten der Atmosphäre mhwehend erhalten. Durch fortgesetzte Anno

scheidung der schwersten S tofltheilehen nach der Erde war schliesslich die Atmo

echeinl ichkeit durch die schönen Versuche v on Herrn Professor Kiessling -Hamburg
gegeben, welcher durch einen mit künstlichem S teubnehel erfüll ten G lasballon unter

Einwirkung des directen Sonnen oder des electrisehen B ogenliehts die e inzelnen

ste llung brachte . Historisch hemerhensrwerth ist übrigens, dass auch Kant in seiner

„G eschichte mad Naturbeschreibung des Erdbebens am Ende des Jahres 1755“

besonderer Himmelsiärbung en in Folge v ullmnischer Vorgänge erwähnte. 1%schreibt

die Verwandlung der Farben v om dmmkelsten B lau b is ins Roth und. endl ich in einen

hellen weissen S chein dem „häufigsten Zufluss sehr dünner v nllmnisoher Abdiünpfung
“

in die Atmosphäre zu. Das Material, das noch jetzt über diesen G egenstand nnaus

gesetzt v on der deutschen S eewarte und der englischen Zeitschrift ‚
N atnre

“
unter

der Redaktion einer dazu besonders v on der König lichen G esellschaft eingesetzten

Commission gesammelt wird, dürfie späterhin vielleicht eine genaue Verg leichung
über die lokale Verbreitung des v ulkenimhan S teuhes mit dem entsprechenden Anf

treten der anfi
'

allenden Dämmerungserscheinungen gestatten.

auf einen röthl ieh-braunen Sonnea g aufmerksam,
der im Abstand v on 1 1 — 12°v on

der Sonne se it November 1888 b is jetzt nicht verschwunden ist
,
auch um den Mond

ist derselbe zu sehen, besonders wenn helle Wolken vorüberziehen. Dieser R ing ist
in ganz Deutschland und darüber hinaus beobachtet, besonders deutlich auf hohen

B ergen. Auch die Dämmemngserseheinungen sind noch nicht ganz verschwunden
Im Jahre 1783 wurden N ebelmaseen beobachtet, die aber v on den 1883 beobachteten
verschieden sind. Während 1788 der Nebel in tieferen Schichten lag , befand er

sich 1883 in höheren, v on einem Sonnenringe ist 1788 nichts erwähnt. E in Zusammen
hang mitErdbeben kann nicht constatirt werden, da. namentl ich tektonisohe Erdbeben
nicht diese S teubmassen hervorbringen können. E r war der Meinung , dass kosmische

Herr Dr. Jentzsch und Herr Dr.Wittrin konnten diese Ansicht nicht theilen

Dr. O. Tischl er : Ueb er A g g ry -Perl en und ü ber d ie Herste l l ung
farb ig er G l äser im A lterthume.

_

Von Herrn Dr. v. Ihering aus B rasil ien ist mir eine Perle zugesandt worden,
welche beim B oden eines Urwsddes zu Mundo novo in der Provinz R io grande

do Sul gefunden wurde.
Diese Perlen , in letzter Zeit mit dem Namen A gg ry -Pu l en beze ichnet,

obwohl die B eze ichnung jedenfalls zu al lgemein ist, haben schon lange die A ufmerk

samke it der Forscher und Sammler erregt, auch zu vielen ungerechtfertigte n Hypo

(Zeitschritt fiir Ethnologie 1885 III) „
Aggry-Perlen

“ het die sich hieran knüpfenden
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Fragen auch nicht geklärt, indem sie allerlei verschiedene Perlenformen, die unter

Das vorliegende B ruchstück e iner solchen Perle und alle anderen, in grosser

Zahl m den Sammlungen vorhandenen zeig en einen b is auf kleine Einzelheiten durch
aus übereinstimmenden Habitus. S ie bestehen aus einer Reihe v on meist 7 concentri

schen S chichten, in der A rt, dass zwischen je zwei immer eine opak weisse S chicht
liegt. Diese drei cpak weissen S chichten se ien a

,
b
,
c . Die anderen Schichte n v er

the ilen sich folgendermassen. Die be iden inneren A B bestehen aus transparentem

farblosem G lass, mit leichtem S tich ins G rünliche. Dann kommt eine opak rothe

S chicht C und eine äussere S chicht D aus transparentem, meist dunkelmn kobe.lt
b lauem G lass (so bei der Perle v on Munde nov a) selten aus blaugrünem G lass. Die

S chi chtenfolge ist also Aa B b Ce D. Die innere R öhre ist glatt, die äusseren G renzen
al ler S chichten sind aber gefurcht, so dass man auf dem Querschnitte eine R eihe

conoentrischer gealta S terne erblickt. Die Fabrikation muss auf folg ende Weise

stattg efunden haben. Eine G lasröhre wurde mit dem opaken Weiss überfangen und

dann durch Pressen in einer ge rippten Form gefurcht. Diese gerippte Röhre wurde
dann wieder mit der nächsten S chicht überiangm . Wahrscheinlich roll te man den

sehon etwas erhärteten, aber noch warmen S tab ü ber eine G lasplatte , diese aufe i ckelnd,
denn die Zwischenräume zwischen den R ippen sind besonders zwischen Aa und B

nicht immer mit G las ausgefilllt, während be im Eintauchen in flüssig es G las dieses
wohl überall hineing edrung en wäre. Dieser Prozess wurde dann wiederholt, der
Mantel B um die we isse S chicht b umg elegt, dann C um e ; jedesmal nach Uml egen
der weissen S chicht wurde der S tab in gerippte r Form gepresst. S chliesslich legte

man den äusseren Mantel D um und rundete den S tab. Voraussichtlich hat man so

längere Cyl inder hergestell t, die dann in kleinere Theile zersehnitten werden
,
viel

leicht nachdem sie noch ausgezogen waren. Diese Cylinder wurden hierauf an be iden
S e iten in fast immer sechs Facetten zugeschlitl

'

eu, so dass ein kurzer cy lindrischer

Mitteltheil entstand
,
welchem an beiden S eiten sechsseitigc, chen abgeshrmpibe Pyra

miden aufsitzen, deren untere Seiten bogenförmig geg en den Cylinder hin verlaufen.

Durch denMante l schimmern an den dünneren S te llen die weissen R ippen der S chicht
hindurch , so dass die Mm telfiäche heller und dunkler schattirt ersche int

,
während

über die Pymmidunfläoh tm sich die meln'fnrb ig en. B änder im Zickzack herumziehen,

so dass man v on oben auf denselb en e ine R e ihe r emchiedenfarb ig er ineinander»

gesteckter Sterne erblickt. Die G rösse der Perlen v ariirt zieml ich stark v on 9 mm

Länge (parall el der O eflhung) und 8 — 9 mm Durchmw ser b is 25 mm Länge , 22 mm
Durchmesser und noch viel mehr. Die Perlen müssen

,
nachdem sie durch den

S chliii
'

ihre Form erhalten haben, was auf keine andere Weise herzustellen geht,
nachher noch einem leichten Feuer ausgesetzt gewesen sein um ihre scharfen Kanten
absurunden, ähnlich wie die modernen venezianischen Schmelzpsrlen. Man bemerkt
oft noch deutl iche Spuren einer oberflächlichen S chmelzung .

Neben dieser ganz ausserordentlich häufig auftretenden Form finden sich noch

einig e Varianten. Zwei davon, im B erliner Kunstgewerbe-Museum,
aus der ehemaligen

Minute lisahen Sammlung stammend
,
ze igen folg ende E igenthfiml ichkeiten. Die erste

kle ine (Länge 9mm,D_urchmraaaer m ) hatdie gewöhnliche S chichtenfc lge Aa E h 00.
Die Furchen v on 0 werden aber nicht v om Mantel ausgefil llt, sondernes sind kleine

L
5



die Kanten abwechselnd rothe und grüne kommen, also sechsblaue,drei roths, drei grüne

daher bemerkt man deutl ich die Spuren v on Kenälen zwischen diesen S täbchen und

der Sohle der F urche. Das G anze ist zur Abrundung dann noch mit einem Mantel
v on farblosem transparentem G lass umhtlllt‚ der die Furchen, die zwischen den weissen
S täbchen und dem weissen Mante l c noch übrig g eb lieben, ausfällt. Die ganze Perle
ist dann nochmals leicht beschmclzen. Der Mante l ist vollständig blank und glänzend,
die v on weissem und rothem Email eingenommenen Py ramidenflitchen sind etwas
höckerig aber auch glänzend, fast wie Pcrcel lan. O h man das ganze vielleicht mit

Die zweite Perle (L 7, D 10) ist in derselben Weise gebildet. In die zwölf
Fre chen der weissen S chicht 0 werden zwölf G lasstäbchen geleg t, wieder drei mths,
drei grüne, sechs blaue in derselben Re ihenfolge. also zwischen zwei blauen abwech

selnd ein grünes und ein rothes. E s fehlt aber der äussere Mantel und ist die Perle
hier äusserlich unbedingt durch Schl itl

‘

geglättet und der L i ege nach leicht gerundet.

besdmmolzen.

Eine sehr kleine aus einem Peruanischen G rabe stammende mm L
,

6 D) Perle im B erl iner Ethnographischen Museum ahnt der ersten dieser beiden

Stäbchen eingelegt sind
,
worauf das G anze durch S chleifen ausgegl ichen wurde .

Diese Perlen sind nun zieml ich über die ganze Erde verbreite t und befinden

der Fundorte . Nachfolg endes Verzeichniss dürfte wohl nicht vollständig sein, da es

mir nicht mög lich war die ganze, ziemlich zerstreute Literatur zu besorgen. E s

ein Theil nach meinen e igenen S tudien in den. verschiedenen Museen Europe
’
s.

In Deutschland sind gefunden
‘
) eine zerbrochene Perla zu O etjendorf (S . O . Hol

ste in), ansgepflügt (hier ein Umse feld der La T éne Periode). Zu S ottorf, Hannover

(Museum Hannover). B e i Neu stadt am Rennsteig (Thüringen) sind in den vierziger
Jahren sehe Perlen gefunden (Museum Meiningen). In S chweden eine bei S tock
holm? ) Aus Dänemark”) eine ang eb lich aus einem alten G rabe. In Eng l and
zu woselbst auch ein Sächsischer Kirchhof. Eine ob aus Eng land

Perlen aus der Umgegend v on Cc l ch ester angeblich aus G räben . Seine höchst
unklare B eschreibung lasst deren B eschafl

‘

enheit nicht erkennen . E r bring t sie mit

den Aggryperlen aus Afiika in Verbindung nach der ebenso unklaren B eschreibung

Com p mdenzb la£t der Deutschen Anthropologiechen G esellschaft. 1879 p. 131 .

2) Smithsonian Report 1877 p. 802 ff., wo eine Menge Citate.
8) F aussct und Roach Smith : lnv entcn

'

um ßepul crale. T il. V, 2.

4) Amb asok>giu 86. TB . IV 10.

5) Journal of the Anthrop0 log ical Institu te London XII p. 65 ff.
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den benachbarten Papua-Inseln sehr hoch im Pre ise gehalten werden. Herr Dr. F inseh

bedeckt, „G rossvater der Kal ebukuke
“

genannt, v on den Palau -Inseln , die dort

einenWerth v on 80 D011are hat. T rotz der Unv ollstfindigkeit erg iebt sich aus dieeer

Zuenmmenetellung doch die fast universelle Verbreitung unserer Perlenform über die

alte und neue Welt.

dem phönizisehen Seehandel zu, eine Ansicht, die natürlich durch ihre Entd eckung
in Amerika umgestossen wurde, obwohl einige Phantasten immer noch v on den

Fahrten der Phönizier bis nac h Amerika faselten. Eine andere Ansicht, der auch

noch Andree beitritt, ist, dass sie v on den ersten normännisahen Einwanderern nach

verbreitet hätten. Andree will ihre Verwendtschafi: mit den v on ihm abgebildeten
angiosächeischen Perlen behaupten. Eine ähnl iche Ans icht findet sich im Inv entarimn

Perlen geäussert, ganz ähnliche se ien in B egräbnisshüg eln Nordamerika gefunden.

in F rage stehenden besitzt. Die Verwandtschafl der v on Andr ee ab geb ildeten besteht
auch eb en nur darin : dass beides „Perlen

“
sind. Dieee Annahme hat. also gar

noch nicht abgeschlossene Untersuehung desDünnechlifl
'

e5 einer der T hüringer Perlen

gezeigt, deea das Roth Ziegelg lae
‘
) oder ziegelrothee Email ist, sehr stark mit farb

losen K ry stal len durchsetzt, unreiner au ch in der ob erflächlichen F arbe schmutzig er

als das Römische, erst in den Zeiten der Völkerwenderung findet sich ähnlich

Kaiserze it beet sei. Des lässt sich in dieser Form nicht ganz aufrecht erhalte n.

E s tritt Ziegel -Email in den G ürie lhaken v on Koban im Kaukasus S chon lange v or

der K aiserzeit auf. Ferner entdeckte ich im Museum zu Colmer die Scherbe eines

jener polychromen Alebaetra
,
die dem vielleicht 6. Jehrh. v. Chr. zukommen

und aus Aegypten oder Phönizien stammen
,
mit rothem G runde und aufg elegte 11

ge lben und blauen Ziehzackbändem . Der Fond dieses G efässes besteht aus Z ieg el
Es ist also Ziege lg las im 5. Jehrh. v. Chr. doch schon verwandt werden.

Ziege lroth aussehende, sehr kleine Perlen finden sich auf den netziörmigen Perlen
hemden ägyptischer Mumien im B erliner Museum doch konnte ich hiervon keine

1) cfr. Corrwpondenzhlett der Deutschen Antl iropolo;gischen G esellschaft 1884 p. 179 E :

T isc h l er : „Ueber Email.“ F ür den damals gebrau chten Ausdruck „lackrotheß Email
"

habe ich jetzt.
den Ausdruck „ü egdmtheß Email

“
oder „Ziegelgh ä

“ vorgezogen.

2) E s ist dies das einzige G efäß diese r A rt mit. opel: rothera G mude, das mir b isher v or

gekommen. Ich würde sehr dankbar sein für gü tige Mittheilungeel üb er ähnliche G efäß-se, die v on

aum mrd entü chem Interesse sind, wobei aber das Roth nicht mit dem häufiger v orkommenden

dunkeln aber tmneperenflm Amethyetv iulett zu verwechseln ist.
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und eine gelbe Perle, v on denen mir gütigst ein paar Proben überlas sen wurden
aus dem G rabe der Apaanehu im Berliner ägyptischen Museum (es. 2000 Jahre v. Chr.)
Die Perle, obwohl äusserlich ziegelroth erscheinend

,
bestand nicht aus opakem G le-S ,

sondern
,
wie die mikroskopische Untersuchung des Dünnsohl ifl

‘

es lehrte, aus hart

geb rannh m Thon in Ar t des (fälschlich) sog . ägyptischen Porzellans die gelbe
Perle desgléiohen . Alle ü brigen mir bekannten rothen Perlen v or der Kaiserzeit,
wie die im Schmuck zu H ome aus Nubien, roths Perlen aus L e T éne—G rübern
Frankreichs, ähnl iche derselben Zeit ang ehöm de aus G räbern Cypmns (ich besitze
selbst mehrere E xem;flare dieser G attung ), bestehen aus B lutglas. E s ist dies also

v or der Kaiserzeit ganz ü berwieg end im G ebrauch gewesen, hörte aber auch zum

B eginne der Kaiserzeit nicht vollständig auf.

So weist das Material also nicht auf alte ägyptische oder phönizische F abrikafe
hin

,
die Technik und Form aber ebenso wenig . Die G lasperlen des ganzen Jahr

tausende v. Chr. sind hinlänglieh bekannt. Die erste Hälfte dieses Zeitraums reprä
o

sentiren die Perlen der älteren Nmropolen der Eisenze it Italiens wie Villa nova,
Vie le G räber der älteren H allstädter Periode in S üd - Deutschland und. Oesterreich,
die spätere die G räb er der Certosa v on B elegna, die jüngere H alhtädter Periode

,

ferner weite r herab die G räb er der L a Tön e-Periode in ganz Europa in ihren v er

schiedenen Phasen b is zur Kaiserze it. Die G räbe r am Schwarzen Meere, ältere Funde
am Kaukasus, ferner Cypern, Sardinien liefern dieselben Formen

, und alle diese

triflt man in den verschiedenen ägyptischen Samml ungen wieder. Wir sehen demnach ,
dass al le di ese Länder ihre G lasperlen aus g emeinschafilioh€sn Centren bm gen,
wahrscheinlich mehr aus phöniaisohen als äg ptis0hm Fabriken. E s würden unsere

frag lichen Perlen also auch wohl in einem der zahlreichen systematisch entgedec lrten

G räber gefunden sein
,
während bisher aus E ur0pa und. auch aus Afrika nur zufi llig

in der Erde gemachte Funde vorliegen, die also gar keine Beweiskraft haben .

Dasselbe gilt für die Kaiserzeit und Völkerwanderungsperiml e‚
wo v iele Tausende

v on Perlen genügen, um unsere Perlen aus ihrem Kreise ganz auszuschliessen.

Viell eicht hat das äussere Aussehen der Perlen den Blick nach Aegypten gelenkt.
Die mehrfachen Zielaseckbfinder der Oberfläche er innern an die alten polychromen
mit mehrfarbigen Zickzaoklinien bedecktmx Alabastra und ähnl ichen G efüsse

,
v on

denen es übrigens durchaus nicht feststeht, dass sie in Aeg pt4m fabfizirt sind.

Aber die Technik ist eine grundv erschiedeue. Denn hier sind die Str eifen nur auf

gelegt, während sie bei unseren Perlen als Schnitt der verschiedenen einander um

hüilm den Mante lflächen erscheinen also gar keine Verwandtschafiz. F ranke hatte ‘
)

zumal nach den amerikanischen Entdeckungen schon nach Ven ed ig als H eimath

dieser Perlen hing ewiesen, und diese Vermuthung hat sich im vollsten Mess3 e bestätigt.
Durch g enaues Studium eines s l tv enezian isch en Millefiorifläschchen‚ das

in N eapel gekauft und unter die antiken G läser des Berliner Antiquariums gekommen

Cata log der S lade
-(b llection p. 10 sub No. 50. E ine kürzlich ersehieneuß Publication v on

F ranka war mir unmöglich zu beschaffen. Ich kenne die Resul tate
, zu welchen dieser vorzü gliche

Kenner der G las und Thonfab rikate gelangt ist nicht und ist die folgende Auseinandemetsung ganz



annähernd zu b es® mtsu.

die sich der Länge nach darauf platt ausbreiten‚ wiihrend die
,
beiden E ndfläehen der

F laschenoherflk he aufhegen. Man muss also die erweichten schon etwas plattgeo

drückhan Stäbchen der L änge nach in eine Form gelegt und. dann die blaue G lasblase
hineingeb lassn haben ,

aus der dann das Fläschchen auf bekannte Art formirt wurde.

Diese Stäbchen zeigen nun vollstandig die Form und Technik der frag lichen
Perlen. Der H auptnnterschied beste ht nur darin, dass sie massiv sind. Die Mitte
nimmtmeist ein v ieranniges cpakrothesKreuz ein

,
selten ein filnfstrshl iger Stern, dann

sternförmig , und denn eine äussere Schicht meist aus kohalthlauem G lase
, aber auch

aus blaugrünem oder amethyetv ioleü em. Meist ist diese Schicht rund, hin und

wieder aber auch fein gezahnt.

Es fehlen also nur die inneren transparenten Schichten der Perlen, dafür tritt

Theil die F arbenzusammenstellting eine so absolut üb em instimmenda
,
dass der all er

unserer Perlen diir&e demt bewiesen sein
, da sich sonst diese Technik nirgends

E s fragt sich nur, wenn und wie diese Technik entstanden ist.

Die G eschichte der edlen venezianischen G laskunst ist noch in v ielen Punkten

spec iale für die Wiener Weltausste llung 1873. Von besonderem Worths sind die

Mittheilungen aus den Matrikeln der verschiedenen G lasmacherzünfie, den wichtigsten
Quellen fiir die G eschichte dieser Kunst und ein recht vollständiges histori sch geordnetes

an das Ende des 15. Jahrhunderts die Kunst durch oriental ische Fofl> ilder beeinflusst

1 ) H err Dr. Antonio Salviati hatte mir &amdliahst versprochen, in den Asien zu Venedig
noch weiter nachzuforschen

,
ob sich mehr über die al te Millefiorifab rikation ermitte ln Hesse. B ei

seinen vielfachen R eisen war er noch nicht im S tande, diese Untersuchungen u m stel len. E s War

nicht länger möglich, den Dru ck obig en Vertrages aufzuschiebem. Sol lten sich neue Resultate ergeben„

so könnten dieselben an anderem O rte bei einer neuen durch farbig e Abbildungen erläuterten B ehando

lung dieses G egenstandes verwendet werden.

Dg tzed by
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Unter den verschiedenen Arten
'

v onMillefioriplßtfc hm ist eine besonders häufig ,
wo die El emente sich zellenförmig ordnen. Den Mitte lpunkt der Zell e bildet eine

mehrfach überfangene Röhre (mit dem K ern 2— 8 Schich ten). Darum ordnen sich
dann Röhren in 2— 8 Schichten und um dieselben kommt eine gleichibrmige G las.

schiebt. Hat sie dieselbe Farbe als die äussere Schicht der umgebenden Röhren, so

erscheinen diese als Stengel (hel l in dunklewm me ist transparentem G runde), ist sie
versch ieden, so bilden die R öhren eine sternförmige Umfassung um die (zentrale Röhre.

Die hel len opaken Mitte lpunkte dieser Rö hren sind aber immer eine Reihe go
trennter Punkte . Da die PMttchen in den G efiissen oft schief zusammengepreeet

sind, kommen manchmal auch die Längsseiten der Miflefioristähe zur G eltung , was

be i den G efiissen in Zell enm03aik wohl eigentlich nicht beabsichtigt war. Der opake
Kern der R öhren oder die Opaken S täbe schimmern dann durch die farbige transparente
G lasmaese hindurch, an den hervorragenden Stel len weit heller als an den tiefen

Falten, so dass man zwischen den Querschnitten hellem und dunkl em farbige Streifen
bemerkt. Diese Zellenmoseihgefiisse suchten die Venezianer nun nachzubilden

,
v er

folgten dabei aber einen ganz anderen
"Weg . Anstatt den Stab aus einem B ündel

anderer zmammenzusetzen, wurde ein Stab mehrfach überfimgen und wiederholt in
einer gerippten Form gepreeslz, so dass er auf dem Querschnitte eine R eihe concentrimher
S te rne zeigt. Die äusserste transparent farbig e Umhüllung blieb rund oder wurde
auch noch gerippt. Diese Stäbe wurden dann in längere Stücke zerlegt, dann, wie

schon erwähnt, in eine Form gepresst, hierin eine (meist b laue) l b lase geblasen
und des G efäss vollendet. Dabei imm neben den Querschnitten auch die M ug en

fliiche des Stabes zur vol len beabsichtigten G el tung , Was im Alterthum mehr Zufal l
war. Die S h eifung desse lben wurde durch die vertretenden weissen R ippen innerhalb
der dunkl en Hüllmaase bewirkt: die weissen oder hell en getrennten Pünktchen des.
A lterthums bildeten eine zusammenhängende weisse Sternlinie. E S findet also bei

0berflfichlichsr‘ Betrachtung immer eine gewisse A ehnl ichkeit statt, die uns auf den

Weg h inweist, der zu den Venezianiaehen G efitssen geführt hat. Der R ückschlt1m
‚

den man auf die H erstellung der alten Mil lefiorigeflisse gemacht hat, und den ein

Buch dem anderen gedenkenlos nacheclmeib t, dass man bei ihnen auch eine G lesb larm
über die Millefioriplättchen geblasen und dieselbe hernach ansgeschlifl

'

en habe, ist aber
falsch. E s wäre ganz unmöglich, dieselbe herauszuschleifen‚ ohne die erwähnten
Petinetstiihchen zu b eschüdigen. Wahrscheinl ich sind diese Millefiorigefiisae zuerst

entstanden und dann erst hatman die S täbchen, die man zu ihrer Herstellung brauchte,
auch als Perlen verwendet, denn für die letzteren fehlen die Vorbilder im Al terthum,

während man sie nun als recht praktisch zur Perlen&b rikaüon erkannte. Natürlich
mussten sie etwas modifici1t werden, statt mit einem massiven Stebe fing man mit

einer Röhre an und erzeugte durch wiederhol Uebwf
‘

engen und sternförmiges Pressen
jene Stäbe

,
denen durch Zerschneiden und Zuschleifen dann die übliche Form ge

Was nun die Ze it der Millefiofigeflisse betri fft, so g iebt eine kleine Einzelheit
einen gewissen F ingmzeig . Sowohl auf der Flasche des Antiquarirnnn als auf einem

Pokale des G ewerbemuseums finden sich einig e ganz vereinzel te G oldflittcrohtm auf

geschmolzen. Die Demmtion der G efiese mit solchen G oldflitte rchen (seines d
’
or)

fiillt nac h L abarte überwiegend ins 15. Jahrhundert tmd hört im 16. allmählich auf.



quelli che la prü av era sparge nei prati, ein nicht mim uv emtehundur Hinweis auf

die Mill efiorigc fässe. Aus alle dem ergiebt sich, dass sie gegen Ende des 15. Jahr

Auf dense lben Ze itpunkt fiihrt nun auch die Formirung der Perlen, die durch
Sch l e ifen stattgefimden hat, b in.

früherer Werke in Widerspruch stehen. Die jetzige Methode „paris al la Income
“

,

allgemein angewendet wurde , soll 1528 (l . e. p . 266) v on Andrea Viador erfunden

sein, obwohl dies nicht sicher bewiesen ist. Jedenfalls scheint diese Technik

G lasstfib e (Röhren v on grösserer oder geringerer Dicke) an einem E iscnspicss (alle
spiedo) im G lasofen erweicht und abge rundet,

“

hauptsächlich wohl durch S ch l e ifen
in die gewünschte Form gebracht (1. c. p . 16) und daraus die „Paternosta

'i
“

geb ildet.

Dass diese Schleiftechnik damals stark im G ebrauch war, ergieht u. a. der Passus aus
der Matricola des 0ristnl leri (aufbewahrt im Museum zu Murano. Monografia p. 264)

v on 1500 „S i lav crav ana a Venezia ed a ltluranc di pate rnostri tag liadi a mucla
,
rotti

e scav ezzadi und einige ähnl iche. S eit 0. 1490 (l. c. 14) bezogen auch die Deutschen
klare und gefärbte Stäbe aus Venedig , schlifl

‘

en daraus Perlen und sandten sie über
Venedig zurü ck nach der Levante ‚

wogegen 1 510 seitens des Capitolo dell ’
arte

Abhilfe getroffen werden sollte . Jedenfalls wurden die B ehatähe in Venedig gemacht
und es l iegt für di e vorliegenden Perlen des Venezianischen Millefioristy les kein
G rund v or, ihnen einen fremden Ursprung zuzuschreiben. Die Deutschen machten
den Venezianern unl iebsame Concurreu2 , aber in Venedig blühte die Perlenschl eiferei
auch , und da war es natürlich, dass sie die farbenreicheu , ursprünglich zu anderen

So führen diese verschiedenen Betrachtungen auf dieselbe Zeit, das Ende
des 15. Jahrhunderts

,
die Zeit der grossen Entdeckungen Amerika

’

s und des Seeweges
nach Indien. Die Perlen sind daher wahrscheinl ich schon v on den ersten Besuchern
nach beiden Regionen gebracht und dann durch inneren Verkehr sowohl über den

Vorkommen in Europa und Afrika hat weiter nichts Wunderbares. Wie lange die
Fabrikation derselben angedauert hat, lässt sich noch schwer entscheiden . Doch es

1) Citirt, Hon0grafia della Vetraria Veneziana p. 964.
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ist wahrscheinlich, dass sie nicht zu weit in’
s 16. Jahrhundert hineinreicht, da. erstens

Perlen alle lucernae
“
aufkamen.

Die Perlen sind also ihres mystischen Nimbus entkleidet worden, haben aber
an Interesse nichts verloren. Sie klaren einen uns nahe liegenden, dafür aber um

so dunkleren Zeitraum anf.

S itzung am 4. Februar 1886.

Der Vorsitzende legt den soeben erschienenen Jahrgang der Schriften v or,

welcher in kürzester Zeit zur Versendung kommen wird und bemerkt, dass für 1885
nicht wie sonst 2 Ab theilungeu, sondern nur ein e herausgegeben wird. Ledig lich
sind es Sparsamkeitsrtioksichten, die den Vorstand zu dieser Aenderung bewegen haben

Dann tht derselbe mit, dass die G esellschaft durch den im vorig en Monat
erfolgten T od eines Ehrenmitgliedes des Director a. D. Ffiedsrici, welcher am

6. April 1832 aufgenommen ist und am 6. April 1882 sein fhnfzigiiihrig csMitg lieds

julfilänm gefeiert, einen herben Verlust erlitten hat. F riederici war hier Oberlehrer ‚

dann Director des Progymnsflums in Wahlen und hatte stets ein grosses Inte resse
für N aturwissenschat

‘

tm . Auf se inen speciell en Wunsch ist seine S ammlung v on

Petrefacten
,
die viel werthv clles enthält, der G esellschafi. v on den Hinterbliebenen

zum G eschenk gemacht. Der Vorsitzende sprach den Dank der G esel lschaft aus und

ersuchte die Anwesenden, um das Andenken an den Entschlafenen zu ehren
, sich

Herr Dr. Jentzsch legte neue Arbeiten über die G ed 0g ie der Prov inz v or.

1 . Früh, Kritische B eiträge zur K enntniss des Torfes (Jahrb . der k. k. geologischen
R e icb sanstalt‚

B d. 85. pag . 677 b is 728, T ab . XII., Wien 1885) behandel t u. a. nach
den Materialien des Prov inzialmuseums und des hiesigen botanischen G artens die

Microstructur des Mart0rv v on Nidden und Schwarzort (p@ . 684- 686) und der

L ebertorfe v on Doliewen b ei Oletzko
,
Jacobau bei Rosenberg und Purpesseln bei

G umbinnen. 2. Kl ebs
,
das T erü

'

il r v on H eüsberg i. O stpr. (Jahrbuch der königlich

geolog ischen Landesanstalt für 1884, Berlin 1885, pag . 834— 380
.
mit 5 Tafeln) giebt

eine potrog raphische G liederung der H eilsberger B raunkohlenformaticn und weist an
der Basis derselben glaukcnitisehe T ertiärschichteu nach . 8 . Jentzsch , Beiträge zum

Ausbau der t ialhypothese in ihrer Anwendung auf Norddeutscd (Ibidem psg .

488 — 524 mit. 8 Tafe ln), enthält ausser al lg emeinen theoretischen Erörterungen und

T hatwchen, betreffendBildung undUnte rscheidung der norddeutschenDiluv ialbildungen,
insbesondere eine spec ielle Darste llung des Unta grundes der Stadt Königsberg auf

G rund der b is m tief reichenden Bohrung en. 4. Schröder, Saurierm te aus

der baltischen oberen Kreide. (Ibid. pag . 293— 883 mit. 5 Tafeln.) Während der
'

untere L ies Englands und Schwabens die reichste und bekannteste Lagerstätte der

Ple9iomuren bildet
,
haben der obere Jura und die K re ideformatim bisher nur wenige

.
'Species geliefert. In G eschieb en des Ob
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Meeres, Abkühlung des Wassers auf etwa 2 b is 6 G r. C. und Veteüssung bezw .

Verunre inigung des Wassers. Dagegen veranlassen weder grelle Belichtung noch die
stärkste Erwärmung der Moeresoberfh ehe, welche unte r natürlichen Verhältnissen
eintreten kann (80 G r. die Spa dazu, die oberen Wasserschichten zu

verlassen. Ausse r durch gewisse R eize tritt auch infolge der Veränderungen, welche

sich be i der S ehwttrmerb ildurag in den R adiolarienkolonieen abspiel en und welche
ein Schwinden des hydrostatischen Apparates (G allerte und Vacm len) herbeifilhrsn,
ein Untersinken der Colonieen ein. Weder auf G rund v on Reizen noch im Verlaufe
der S chwärmerb ildung werden aber die Sphärozoen unter natürlichen Verhältnissen
l eb end den Boden der O ceane erreichen können ; vielmehr geht aus verschiedenen
Versuchen und Beobachtungen mit grosser Wahrscheinlichkeit hervor , dass die

Sphärozoeen sich nicht weiter als etwa 200m v on der Oberflache desMeeres entfernen.

Zum S chlüsse erörterte der Vortragende die Ursachen, welche die höchst eig enthfim

l iche Art des Auftretens der R adiolarien und anderer pelag ischer T hiere im G olf v on
Neapel bedingen.

Sitzung am 4. März 1886.

De r Vorsitzende eröffnet die Sitzung mit der traurigen Anzeige, dass
Professor Dr. Benecke am 27. Februar 0 . plötz l ich gestorben ist. B. war ein fithiger,
ungemein arbeitsamer Mann, der seit dem 8 . Juni 1867 der G esel lschaft angehörte
und in derselben eine R eihe interessanter Vorträge gehal ten hat, er starb 43 Jahre
alt an se inem G eburtstage. Er hatte hier studi1t, promov irte 1866 , machte im folgen.

den Jahre sein freiwill iges Mü
i

tflrjahr ab und wurde 1868 zum Assistenzarzt beför
dert, 1870 schied er aus dieser Ste llung und wurde zum Prosector ernannt, er v er

stand se die Liebe und Hochachtung seiner Schüler sich zu erwerben, wurde aber in
demselben Jahre zur R eserve e inberufen und machte den Krieg gegen Frankreich
mit, aus dem er mit dem eisernen Kreuze geschmückt heimkehrte , auch in dieser

Stellung hatte er sich der all gemeinen Liebe se iner Collag en und der Mannschaften
zu erfreuen . Nach dem Feldzuge nahm er seine Stel lung als Prosector Wieder ein

,

beschäftigte sich aber nebenbe i mit der besseren Herstellung v on Phot0graphien

mikroskopischer Präparate, baute sich zu diesem Zweck einen Apparat auf dem Hofe

photograph irte er nur kleine Ding e, wie die Wollhaare der Schafe , deren Veröfl
'

ent«

schaft mit Professor Dr. K upfl
'

er mikroskopische Präparate ; allgemeines Aufsehen
en sgten die Photographien über die E ntwickelung des E ies, die v on 5 zu 5 Minuten
aufgenommen waren und erst ein klares Bild über diesen Vorgang gehen. F ür die

Fischzucht waren die erhaltenen Resultate gut zu v em erthen, B. hatte sich v on jeher
für dieselbe interessirt, wandte ihr aber nun seine ganze T hü igkeit zu und galt alsAuto
rität ersten Ranges in diesem F uchs

,
sein Name war nicht nur in Deutschland

,

sondern weit darüber hinaus bekannt, die durch seinen T od entstandene Lü cke wird
schwer zu ersetzen sein.
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er eine Zeit lang in der zoologischen S tation in Neapel arbe itete , er hatte dort einen
hart Winter durehzumachan, das E is auf demPo war einen Fuss stark und scheint
dort den G rund seines Le idens gelegt zu haben. Anfangs dieses Jahres kehrte er

he iser zurü ck
,
hielt noch seine Vorlesungen, musste es aber sehr bald aufgeben, doch

arbeitete er rüstig fort bhao seinen schon angegrifi
‘

enen Körper zu schonen, am
27. Februar ereilte ihn ein plötzlicher T od in Folge einer n enblütung .

B. war ein Mann, der viel geleistet hat und vielmehr noch versprach , als
Mensch durch sein liebsuswürdigea gefill lig es Wesen ausgezeichnet, dem wir stets ein

die wir dem Dahingeschiedanen zollen
,
sich v on den Sitzen zu erheben

,
was bereit»

Herr Professor C aspary spricht über neue B ernsteinpflanzen. Versetzen wir
uns in G edanken in die Wälder Preussens zu der Zeit, zu welcher in ihnen der

Bernste in entstand, so finden wir
,
dass die Pflanzen, welcheden damaligen Wald

zusammensetzten,
v on denen, welche bei uns jetzt waldbildend auftreten, nach den

Arten durchweg verschieden sind
,

zu einem grossen Theil aber auch nach den

G attungen. Die Eichen waren zu jener Zeit in den Wäldern sehr zahlreich an Arten
wir kennen mehr als 12 und erinnern durch diesen Re ichthum an das heutige

Nordamerika, wo die Eichenarten in hohem G rade zahlreich sind. G eg enwärtig haben
wir in unseren Wäldern nur vier Nadelhölzer ; zur B ernsteinzeit waren mehr als 20

in unseren G eg enden v erbunden . Lorbeeren haben wir heute nicht in Pranasen,
damals gab es h ier einig e Arten. Ja, es fehl te selbst nicht an Palman. S abalites

jetzt ausgestorbene
'

E rikaceen
,
auch fimd sich die schönb ltitige Stuartia Kowalewskii,

Feuchtigkeit muss in jenen Wäldern reichlich vorhanden gewesen sein. Denn an

den Baumstämmen und wohl auch an dem Boden lebten v iele Mocca. Von diesen

legt der Vortrag ende 17 neue Arten v on Jungermanniaceen in grossen, ftir den Vor

trag besonders ausgeführten Tafeln v or. Unter den Kiefern der B ernste inwälder
waren bisher nur solche bekannt gewesen, welche 2 oder 8 Nadeln auf den Klein
ästen trugen, aber keine, wel che nach der Art v on Pinns Cembra, Pinus Strobus und
einer grösseren Zahl nordamerikanischer Kiefernarten 5 B lätter im B üsuhel hatten;

der Breite der Nadeln eine grössere Verwandtschaft mit der Cirb elnnsskiefer zu

zeigen scheinen als mit der Weymouthskiefer. Der Vertragende hat diese für den

hatte der Vortragende früher schon 3 Ahornarten beschrieben, jetzt legt er eine

v ierte v or
,
die er Acer S charlolrii genannt hat, dem Apotheker Jul ius S charlok in

G randenz zu Ehren, der mit grossem Eifer und bestem Erfolge die Flora der Um



lineale K elchhlätter
,
die etwa viermal so lang als breit sind, m ea r

,
welche

diese um das Dreifache an Läng e übertreffen , und etwa 6 Staubblätter kommen jeder

Länge, die S tenbblätüar sind el liptisch oben und unten ausgerundet. An unsern Hasen
klee erinnerte im B ernste inwnlde O xeliditee hreohyrmpd ue, v on dem ein kl eines
F rüchtehen gefunden ist, kurz läng li<zh‚

mit fünf l inealen freien G rifl
'

en und fimf

Quercus Klebeii benannt, nach Dr. Richard Klebe, bekannt durch seine geologischen

dieser K lebeschen Eiche ist ein Stück eines männl ichen B lüthenstandee vorhanden.

Die B lüthen, gestützt v on einem schmalen, linealen Hochblatt, sind kreieelförmig und

tragende einen kleinen Pilz der B emste inzeit in grosser Abbildung v or, der kaum
einen halben Millimeter länge hat, aber ein hohes Interesse gewährt, weil er in

bester Weise erhalten ist. Der kleine Stil, nach unten und oben verdickt
,
haflet

,

wie es scheint
,
auf einer Unterlag e v on Voge lkoth.. Oben ist verbre iteter Kopf sicht

tausend, ja vie lleicht eine Mil lion und mehr Jahre alt
, ist dieses kleine S tflbmn

succ inenm,
dem heutigen Stilbum v ulguro höchst ähnlich , aufs beste erhalten. Keine

andere Substanz als das flüssige Hinz des B ernste inbuumee hätte d ie schwierig e Auf
«

gebe, einen solch zarten Organismus durch so bedeutende Zeiträume aufzubewahren
,

Herr Dr. O. T ischl er hielt eine G edächtnism'
ede auf K ammerhm Woreeae ‚

die in den S du iflen abgedruckt ist.

S itzung am 1. April 1886.

Herr Dr. Pencr itiue hielt einen Vortrag über „die Physiologie des Fisch
denne.

“
Zur Klarlegung der Verdauungsvorgänge bei den Fischen wird als E in

leitung der gesam te Verdauungsoenel der höhern Wirbd thiere anatomisch und

physiolog isch kurz beschri eben. Dann geht der Vortragende zu den. Fischen üb er

und zeigt in der Re ihe der Fische die al lmilhl ig fortschreitende höhere Organisation

v iele Abschnitte zerfallendes Canalsyetem. H iemn schliesst sich endlich die Diar
l egung der Verdauung und Nahrung unserer Fische, verg leichend rnit den höheren

mischen Merkmalen des Denncanale in megenbesitzende und mag enloee Fische. Zu

den letzteren gehören unsere karpfennrtigeu Fische (Karpfen, S
chl eihe, K araueche,

c
*
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wirrende Masse v on Einze lheiten, durch deren willkürliches H insintrag cn nur die

jenigen, welchen in ihrer nationalen Voreingenommenheit jene e infache Lösung nichb

gefiel , die Frage arg verfahren haben . Da der Knabe im zehnten Lebensjahre seinen

Vater durch den T od verlor, übe rnahm der mütterliche Oheim Lukas Wetzelrode
,

der damals Domhm zu Frauenn war und 1489 B ischof v on Ermland wurde, die
Leitung se iner E rziehung . In der heimischen S tadt whul e empfing der begabte und

sicher sehr geistvoll e Knabe die Vorbildung für die Univ ersität, in den. Kreisen
, in

welchen er lebte , lernte er das grosse Leben nach allen seinen R ichtungen kennen .

Sein weiterer B ildungsgang deckte sich fast genau mit dem des Oheims
,
der ihn

Schon fi'

üh zum g eistlichen Stande bestimmthatte. Im Herbst 1491 bezog Coppernicus

grosse Zahl bedeutender Lehrer, H umanistcn und. Fachgelehrte, eine bedeutende An
ziehungskraft ausübte. Nach vollendetem Triennium kehrte er

,
ohne einen akade

mischen G rad zu erwerben, heim. Zum B eg inne des Wintersemesters g ing
er über die Alpen und wurde Scholar dar R echtsschule zu B ologna. Während des
Jubeljahres 1500 weilte er in Rom und. konnte bereits sehr bestt Vorträge über
Mathematik halten. Im Sommer 1501 kam er nach Preussen zurück und begab sich

,

da er 1497 ein ermifindiechen Kanonikat erhalten hatte, nach F ruum bflrg . Um se ine

Studien des geistlichen R echts ganz abzuschliessen und zug le ich um Medizin zu

studiren, erhielt er 1 502 noch einmal Urlaub nach Italien, wo er b is zum Ende des
Jahres 1505 in Padua be iden Wissenschaften chieg . Am 8 1 . Mai 1508 wurde er

zu F em ra zum Doctor des geistlichen Rechts promov irt. Kaum ein Jahr nach

seiner R ü ckkehr berief ihn der h ü nkelnde Oheim auf se in Schloss Heilsberg und

behie lt ihn dort b is zu se inem eigenen Tode Von diesem Jahre ab hat

Coppem icns üb er 80 Jahre in q m burg gelebt, mit der einzigen Unterbrechung
v on 1516 b is 1521 , wo er als Verwalter des K apitelsantheils , der A emter A ll em tein
und Mehlsack

,
in Allenste in rasidirte . Auch we iterhin ist er b is fast 5 Jahre v or

se inem Tode v ielfach v on zeitranbenden Amtsgeschüfien in Anspruch genommen

werden. nach dem Tode eines B ischofs, war er ein halbes Jahr lang sogar

Administrator des B isthums. E r starb nach kurzer K rankheit am 24. Mai 1543.

Neben allen diesen S tudien und B eschäftigung
—
en und einer

,
wie es scheint

,
nicht

geringen ärztlichen T hatigkeit liefen nun noch jene Studien her, auf denen sich sein

grüsster Ruhm aufgebaut hat, der, dass er die Erde bewegte und die Sonne und den

Himmel stille stehen hiess. Zu seiner Ansicht v on der Unhal tbarkeit des Ptolemitischen
Systems ist er zuerst, wie er selbst sagt, durch das Studium der G riechen, namentlich
der Pythag cräer gekommen, d

i

e bereits die Erdbewegung lehrten, und dieses ist

bere its in Krakau geschehen, wo er die erste B ekanntschaft mit den G riechen machte,
freilich erst in den durch das Arabische gegang enen late inischen Ushersetzungen,
denn die g riechische Spreche begann er erst in B ologna zu erlernen. Die B eob ach

tung en um Himmel mit den meist sel bstgefertigten Instrumenten, deren Unv ol l

kommenheit und F ehler Coppernicus ganz genau kannte , dienten ihm nur zur that

sachlichen Prüfung seiner wesentlich speculativ en G eistesarbe it. Von Krakau ab b is

wenige Jahre v or seinem Tode lassen sich solche B eobachtungen v erfolgen, v on

denen die meisten in F raucnburg auf einem neben seiner Kurie belegm en T horthm*me

ge
'

macht sind ; die herkömml iche Erzählung v on B eobachtungen in Allenstoin ist



sich stets darauf beschränkt, einzelnen Freunden und bevorzugten S chülern gelegent
liche Mittheilungen über seine G edanken und Entdeckungen zu machen

, b ei seinen

Lebze iten war eine gedrängte, v on ihm selbst gefertig te Zusammenstellung seiner

aus Wittenberg, der 1589 nach M enhu rg linm und schnell der innige Freund des

geliebten Lehrers wurde, gelang es
,
im Vere ine mit anderen Verehrern und Freunden

„sechs B ücher über die Umwälzungen der Hinnnelskörper
“

,
zu gewinnen, die er

einst in Heilsberg begonnen hatte und an denen er se in ganzes Leben hindurch

bessernd und ergänzend fortgeerbeitet hat. Wenige Stunden v or seinem Tode
konnte Coppernicus das erste fertig gedruckte Exemplar‚

da sein G eist schon fast

genehm nden war , wenigstens mit den Händen berühren . In religiöser B eziehung
war Coppernicus ein gläubiger Anhänger der al ten Kirche gebl ieben, zugleich hat er
aber auch stehe der in der Jugend eingesogenen R ichtung angehengen, der des

Herr Dr. T i schl er spricht über des G räberfeld v on Corjeiten bei G erman

waren als G eschenke v on Herrn Max Werdermunu -Corjeiten eine grössere Anzahl ge

Hmb stm0nahm und. 1885 hat der Vortrag ende durch vollständiges Umrajolen einen

S tü cke v on zwei Morgen G rösse 400 G räbe r aufgedeckt, wodurch das Feld aber noch

lang e nicht erschöpft ist. Das G räberfeld durchl ief all e chronologieohen Phasen v om

1 . Jahrhundert n. Chr. b is zum B eg inn des ebenso wie das G räberfeld zu B olheim.

Wenn die einzelnen G räber nicht so reich ausgestattet waren wie auf letzterem
, so

war des G esammtresultet aus den v ielen G räbern b ei der im al lgeme inen geringen

oder fehlenden S te indecke doch ein äusserst befriedig end%und. lieferte ein Anzahl
neuer Formen

,
v on denen einige überhaupt noch nirgends gefunden sind. Ferner

dieses grossen Zeitabschnittes v ollständig bestätigt und in manchen Punkten noch

ergänzt. Diese F elder lassen sich in die Abschnitte B , C, D g liedern (A,
die v or»

römische L e. T éne-Periode, ist hier nicht vertreten), B : ungefi£hr erstes und ein

grosser Theil des zweiten Jahrhunderts Wibeln mit oberer Sehne und solche mit

B oll enhülw), C circa Ende des zweiten und drittes Jahrhundert (Fibeln mit umge
8 chleg enem Fuss, römische Münzen, besonders aus der Ze it der Antonine), D : circa

Ende des dritten b is Anfang des fünften Jahrhunderts (F ibeln mit kurzem Nadel
helter und N sdelscheide bis zu den Formen der grossen Völkerwendmnng , keine

Münzen). Die G räber der Periode 8 sind überwiegend See lettgriib er, hier ein

l ) Der ganze Vertrag, nebst einer Prowec Werk selbst und die Quellen besprechenden E in

leitung , wird in v. Sy be ls „H istorischer Zeitschrift“
zum Abdruck lwmmen.
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ca. m langes und m breites S td npflastcr, alle zieml ich g enen mit dem

Kopf im Norden. Ueber und unter den hier ganz vergangenen Leichen fanden sich

Reste v on Holz, wohl v on B rette rn, zwischen wel che dieselben gelegt waren.

’

Die

Frauen hatten je zwei F ib elpeare , mehrere S chnüre G lasperlen, einen prächtig
besetzten G ürte l und. zwei Armbänder ; die Männergräber Waren armer als in B olheim,

manche ohne Fibel , nur mit ein b is zwei L anzen, E isencelt, Messer. Manche G räber
enthielten ke ine anderen B eigaben als Thongethsse , die aber ganz besonders elegant,

einige glänzend schwarz, eines mit M anderv erzierung , die für diese Periode weiter
westlich b is nach Dünek hin charakteristisch ist. Unte r di esen S ed ottgräbern
fanden sich auch zwei Aschenurnen mit gebrannten K nochen. Auflhllend ist es

,
dass

diese G räb er gerade am Abfalle des Feldes zur Wiese nach dem G ermauer F liesse

hin lag en und dass im H erbstc das G rundwasser b is fast an die S cel ette hinauf

reichte. Da man b ei diesen ältesten G raham des Feldes dO ch Platz g enug zur

Auswahl hatte , kann man nur den Schluss ziehen
,
dass der Wasserstand des

G ermauer F liesses und seiner Zuflüsse damals ein niedrigerer gewesen ist. Man hat
sich also in dem ersten Jahrhundert nach Christ0 das Land durchaus nicht überall

als stärker v erenmpf
’
t '

als jetzt vorzustel len,wie dies unter anderem auch anderweitig
die zahlreichen, zum Theil neuerdings entdeckte n Niederlassung en in der Weichsel

niederung beweisen. Ebenso weisen die ungemein zahlreichen Niederlassungen
nördlich und südlich v on Corje iten wie in vielen anderen Theilen des Samlandes

auf eine dichte
,
sesshafte B evölkerung hin, die ca. v ier Jahrhunderte lang an der

selben Ste lle wohnte , da alle diese G rälmrfelder genau dieselbe chronologisch e E nt

wickelung zeig en. Diese lbe muss sich v on Ackerbau genährt haben, und gehörten
b ei dem wenig intensiven B etriebe dazu grössere bebaubare Strecken, welche infolge
dessen nicht mitWald bedacht gewesen sein können. E S kann daher das Land nicht

überwieg end mit Sümpfen tmd Wäldern bedeckt gewesen sein
,
wenn letzte re auch

jedenfalls einen g rösseren Raum als heute e ing enommen haben. Ostpreussen muss

schon im 1 . Jahrhundert nach Christi an vielen S tellen, so besonders im S amlande
,

gut angebaut g ewesen sein. Die grosse Uebere instimmung mit den G räberfeldern
weiter im Westen b is Hannov er und Dänemark be rechtig t zu der Annahme

,
dass in

den ersten vier Jahrhunderten hier germanisehe (gothische) S tämme aussen
,
die aber

erst um Christi G eburt oder etwas später einwanderten‚

'

wähie nd die westlichen

G räberfelder Jahrhunderte v or Christi continuirlich zurückmichen es haben dort

also schon zu Cäsars Ze it rwd v orher G ermanen in festen Wohnsitzen gesessen, so

dass v on einem nomadisirenden Umherziehen nicht die Rede sein kann. Die G altur

der G ermanen war eine weithöhere, als sie noch immer v ielfachfllschlich darg estellt
wird. Die Ostg

'

renze dieser germanischen B evölkerung v or Christi liegt übrigens
etwas östlich der We ichsel und Nogat (Willenberg bei Marienburg), so dass der

gross
e Strom keine Völkergrenze war, ebenso wenig wie vorher in der Zeit der

G esichtsurnen. Die Periode 0 ze igt ein ganz verändertes Inventar, hier ausschliesslich

Leichenbrand in den sehr grossen Aschentu nen, die ffir den nördlichen Theil O st

prenseens charakte ristisch. Im allgemeinen waren die Urnen nicht sehr reich.

Viele hatte man absichtlich mit Steinen v ollgestopfi
‘

. und diese waren immer sehr

arm. Doch fanden sich in einer Meng e die prächtig garnirten Armhnstfibeln. mit

nmgm hlagenem Fuss aus B ronze mit Silberringen, auch aus reinem Silber, so dass
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der ganzen S tromdaner unruhig indem der Schwanz beständig undul irende B e.

Auch geköpfle oder des S chwanzes beraubte Larven zeigen Unruhe, wenn sie mit

abgetrennte Schwanzstüeke, sobald dieselben noch Rückenrnark enthalten. Die E r«

sehe inung wird darauf zurückgeführt, dass auch be i erwachsenen Fröschen) auf

Thi ere die am wenigsten erregende Ste llung aufsuchen.

deutl iche Wirkung . Im Dunkeln werden die stark pigmentirten
“Larven farblos und

dagegen wie Tageslicht.

Vier kleine Mittheilrmg en v on Dr. K l ien.

1 . Ueb er zwe i neue c h emisch e E l emen te : G e rman ium undA ustr ium.

Im Sommer 1885 zeigte sich be i Freiberg auf der Himmelsfllret-Fundgrube ein reiches

spe cies erkannte
,
die er „Argyrodit

“ benannte. B ei der chemischen Untersuchung
ergab sich

,
dass dieses Mineral

, je nach der Re inheit des Materials, 78 b is 75 pCt.
S ilber

, 17 b is 18 pCt. S chwefel, kleine Mengen E isen, Spuren Arsen und geringe

Meng en v on Quecksilber pCt.) enthielt, was sich bisher noch niemals auf den

Freiberger Erzgangen gezeigt hatte . So oft und so sorgfältig v on Clemens Winkler
die Analyse des genannten Minerals auch durchgeführt werden mochte , schloss sie

doeh immer mit einem Verluste v on etwa 6 b is 7 Present ab , ohne dass es nach.

dem üblichen G ange der qualitati v en Untersuchung möglich gewesen wäre, den
fehlenden Körpe r zu entdecken. Schliesslich gelang es aber Winkler im A rgyrodit

ein neues
,
dem Antimon sehr ähnliches, doch v on. diesem noch scharf unterschiedenes

E lement anfzufindou, welch em der Name
„G ermanium

“ beigelegt werden ist. Das

Element besitzt, ähnlich dem Arsen, graue Farbe und mässig en G lanz, ist b ei Roth

g lü hhitze flüchtig und legt sich b ei der Varflfichtigung in Form kl einer, an ab ge
°

dunstetes Jod erinnernde
'

Krystalle an die G laswandung en an. Das G ermanium,

welches in seinem Verhalten grosse A ehnl iohkeit v om Antimon und Arsen hat,

unters cheidet sich v on den beiden letzteren Elementen v or Allem dadurch, dass es

aus seinen Lösungen nach demAnsäuern mitS chwefelwssserstoff eine charakteristischs,

we isse S ehwei
'

elv erb indung (G erm niumsulfid) g iebt, welche sich leicht in Schwefel
ammonium löst und beim Wiederabsoheiden durch S alzsäure als sohneeweisscr N ie

derschlag gefüllt wird. Antimonsul iid aus seinen Lösungen bekanntlich mit oranger,
Arsensulfid mit gelber Farbe.

Das andere neue E lement, welchem v om. Entdecker der Name „Austr ium
“

beigelegt werden ist, hat Professor Linnemann in Prag , wel cher am ? ‘2. April daselbst

suchungen. fehlen b is je tzt noch darüber.
2. Ue ber die neue T h eorie der Pfl a nzenern il hrung durch P il ze im

B oden. Professor Frank hat die Entdeckung gemacht, dass dieWurzeln der me isten

Waldbäume
,
v or A llem der K upnliferen, also der Eichen, Buchen, K astanien etc . sich

v on denjenigen der übrig en Pflanzen dadurch unterscheiden
,
dass die Wurzelohsr
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fläche der Saugwurzeln der genannten Bäume vollständig mit einem dichten Pilz
mm tel überzogen ist

,
während die Wurzelhnare, welche bei den meisten übrigen

Pflanzen die Aufnahme der Nahmfib vermitteln, ganz fehlen. F rank nimmt nun

an, dass die Nahrung , welche die hierzu gehörigen B äume aus dem Boden schöpfen,
ihnen nur durch Vermitte lung eines Pilzes zug eführt werden kann, indem eine grosse

Anzahl Pilzftlden sich v on der Oberfläche der Wurzelhüllen abzweigt und in den

Boden hh einwüchst. Hiernach würden die Pilzfiiden also die B e lle derWurzelhaare
spielen ; man hatte h ier somit einen eigenthümli0hen Fall v on Symbiose . Diesen
Wurzelpilz bezeichnet Frank mit dem Namen Mykorhiza. Der Re ferent hat früher
Eichen und B uehenpflünzchen in Nahrstoll lösung gezogen, jedoch einen Wurzelpilz
an den Saugwurzeln dieser Pflanzen nicht beobachtet.

8) Ueb er den E i n fl uss sehr g rosser Meng en v on g ebundene r Phoso

phorsäure im Boden au f d ie Zusammensetzung der K örneri rfl chte. Prof.
Wagner hatte gefunden, dass durch überreict he Ernährung der Pflanzen mitPhos«

phorsäure eine Erhöhung desProteingshaltm wohl im Stroh und in den G rünpfianwn

stattfindet, nicht aber in den Körnern und Samen; letztere würden sogar protein
ärmcr. Nach den Beobachtungen des Re ferenten wird aber diese Wanderungefilhig
keit des Proteins aus dem K raute nach den R öm ern nur durch die Anwesenheit
v on fre ier Phosphomänre (Mineralsäure) im Boden erschwert, d enn es ist anders

,

wenn die Phosphorsäure in grossen Mengen an Kalk etc . gebunden (in neutraler

Form) dem Boden zugeführt wird.

4. U eber das V erhäl tniss des S pel zeng ewichtes e ine r Anzah l i n
O stprenssen g eernte ter G erstensorten. Als besonders interessant hatte sich
b ei dieser Arbeit herausgestellt, dass auf öden B odenfidcheu, welche mit stark gyps«

haltigemDünger gedüngt waren, die G erstenkörner das grösste Spel; engewicht hatten.

Herr Dr. Franz hielt einen Vortrag üb er die totale Sodaeniinsteraiss, welche
am 19. August des Jahres 1887 gegen 5%Uhr Morgens uns bevorsteht. Die

F instmniss ist total für O st» undWestpreussenmit Ausnahme des nördlichen Streifens,
in dem K önigsb erg und Danzig l iegt. Der Vortragende empfahl in den Orten, die
in der Mitte der T otalitatszon e lieg en, die Corona zu ze ichnen und zu photogmphiren,
und in den O rten

,
die nahe dem Rande der T otalitätazone l iegen, die Dauer der

Totalität nach einer Uhr mit S ekundenzeiger zu beobachten. Die Totalität dauert
an den erste ren Orten 2 Minuten 18 Sekunden und ist um so kurzer, je näher der
Beobachtungsort der G renze der T otalitfltszone l iegt.

Eine Erscheinung v on überraschender und nnbcsohreib licher Pracht, die Joder
mann ohne besondere Instrumente beobachten kann

,
eine Ersche inung , die zugleich

äusserst selten ist, und die Deutschland seit 86 Jahren nicht gesehen hat, steht uns
im nächsten Jahre bevor. Es ist die totale S onnenfinsterniss v om 19. August 1887;
dieselbe ist in O stpreussen besser sichtbar als in irgend einem anderen Theile Deutsch
lands. Am besten freil ich wird man sie in R ussland und im südlichen Sibirien
sehen. Denn es ist ' der Anhang der g anzen F insterniss be i uns nicht sichtbar, da
die S onne zu der Zeit, wo der Mond beg innt v or sie zu treten

,
hier noch nicht auf

gegangen ist. Sieht man also früh um 4%Uhr die Sonne im Nordosten aufgeb en
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so bemerkt man, dass die dunkle und unsichtbare Mondscheibe v on rechts und ein

wenig v on oben her bereits etwas in die Sonna usuheibe eingedrungen ist. Je höher

nun die Sonne steigt, desto schmaler wird der noch erleuchtete Theil ders elben und

nimmt zuletzt die Form e iner Sichel an. Wird diese blendend helle Sichel ganz
dünn und. kürzen sich zug leich ihre Hörner, so weiss man, dass der Beg inn der

T otal itttt unmittelbar bev orsteht und mit gespannter Aufmerksamkeit pflegt Jeder»

mann diesen Moment zu erwarten. Plötzlich v ersehwiudet die fadendttnne Sichel
mitunter zerreisst sie kurz vorher, mitunte r sieht man noch eine Sekunde lang einen

Punkt der Sichel sternä.hnl ich nachg lühen und die T otalitßt ist e ingetreten. E in

ü berraschender Anb lick bietet sich nun dem erstaunten Beschauer dar. Wie eine

dunkle schwarze Kugel mitten in der Luft schwebend
,
erscheint plötzlich der bisher

ganz unsichtbare Mond, umgeben v on einem He iligenscheine . Dicht am R ande des

Mondes sieht man es einzelne wie Rubinen leu chtende rothe Punkte ; es sind die

„
Protuberanz6 11“ , F lammengarben und F lammenberge danßonne , die über den Mond

rand weit hervorragen, sie sind be i vielen S ennenfinste rnissen mit blossem Auge
sichtbar. Weiterhin strahlt nach allen Se iten als hel ler Schein die „Corona

“
aus.

Ihre G estalt hat sich bei verschiedenen Sonnenfinsternissen sehr verschieden gezeigt

und ist. fast immer unregelmässig . Während sie sich an manchen Stellen nur um

ein zehnt
'

el Monddurchmeeaer we it v om Monde entfernt
,
übertrt ihre Ausdehnung

an anderen Stellen den ganzen Monddurchm eeser° ott bedeutend, wie letzteres b ei

der S onnenfinstsruiss v on 1878 in Nordamerika beobachtet wurde, wo sich die auf

beiden Seiten v om Monde in der R ichtung der E liptik weithin erstreckte . Die

Figur der Corona ist 01%eckig , z. B. 1869 erschien sie in Amerika fast v iemékig und

sie hat olt lange Anhängsel oder Auslßufer, die man mitunte r mit Pferdeschwttnzen

verglichen hat und die nach der Se ite hin meist scharf begrenzt sind und sich nach

aussen hin allmählig verlieren. Die Struktur der Corona zeigt sich oft strahlem

förmig , mitunter homog en, mitunter gefaltet oder zackig . Ihre Farbe ist meist

blendend weiss. Einige Beobachter schreiben ihr einen grünl ichen, andere einen

violetten Ton, nach innen mit msigsm Smme zu . DasWesen der Canon ist noch
der Hauptsache naeh unbekannt. Während man dieselbe früher für eine blosse
Optische Erscheinung hielt, nimmt man jetzt allgemein an, dass sie einen wirklichen
materiellen Theil der Sonne oder der Sennenatmoephäm repräsentirt oder v on Körpern

gebildet wird , die die Sonne umkreisen. Die präc htige E rscheinung der Totalität
dauert a ber nur ganz kurze Zeit, durchschnittlich nur zwei Minuten. Die Corona
ze igt in der kurzen Zeit keine merklichen Veränderungen, wohl aber erle iden solche
die Protuberanzen ; sie pflegen an der rechten S eite zu und an der linken Seite
abzunehmen. Sowie der erste Sonnenstrahl wieder hm orb richt sind Corona, Pretu
beranzen und die schwarze Mondkugel mit einem S chluge verschwunden und schon
zeigt sich rechts oben die schmale b lendmde Sonnensichel, die an Breite allmählig
wächst, b is e ine Stunde später das Ende der g anzen F insterniss eintritt.

Während der Totalität werden die Sterne erster G rösse find die hellemn

Planeten sichtbar. Links v on der Sonne und etwas tiefer um 5 Durchmesser entfernt

steht di cht am Horizont L eonie oder R egulus. R echts weiter nach oben erscheint
der Mars als kleiner röthlicher Punkt, weiterhin der Saturn und heller der Merkur.

Die Venus ist noch nicht aufgegangen.

Ofl. hat bei totalen Sonnenfinsternissen ein Beobachter, der einen hoch
d‘
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Auch er braucht einen G e hilfen . Da die Coram. nur zarte Umrisse hat, welche in

diesem Falle, da die Sonne noch tief steht, um so schwieriger wahrzunehmen sind
,

so
' darf das Aug e des Zeichnc nicht durch vorhergehendes Beschauen der Sonnen

eichel geblendet sein. Mehrere Minuten v or Beg inn der Totalität schl iesse der

Zeichner die Augen und bedecke sie mit dem T aschentuch. Der G ehil fe muss ihn

benachrichtigen, sowie die Totalität eing etreten ist und nun erst öffne _der Zeichner
die Augen . Zum Ze ichnen habe er Quartb lätter und Bleistift bereit. In der Mitte
jedes Quartb latts ist schon am Tage vorher ein schwarz ausgefühter Kreis v on der

G rösse eines Zweimarkstüehs sorgfältig eingetragen und durch dessen Mitte zur

O rientirung über das ganze Papier eine senkrechte und eine wegrechte Linie g ezogen.

Der Zeichner achte schnell auf die G estalt der Corona, auf etwaige Ausläufer und

E cken und zeichne zuerst ihren Umriss ein
,
wobei genau auf die Richtung nach

den senkrechten und wegrechten Linien zu achten ist. Dann echte man auf die

H elligkeitsuntorschiede und deute sie durch rohe S chattinmg an
,
merke sich die

Farben der Corona und des benachbarten E immelshintergrundes und rev idirc, wenn
noch Zeit ist, schnell den Umriss dor Corona. An dies er Orig inal-Skizze ist nac h
Ende der Totalt nichts zu ändern. Ihre q ollkomnienheiten beschreibt man mit;
Worten und fertigt gleich darauf in Musse nach dem G edächtnim und. der Orig inal ‘

Skizze eine zweite sorgfältiger ausgeführte Ze ichnung an. E s ist sogar wfinscheus

worth
,
dass an demselben T age mit dem Pinsel eine oder mehrere mög lichst getreue

Malere ien ausgefiihrt werden. Was an denselben etwa misslungcan ist
,
wird wieder

mit Worten beschrieben. E ine
‘

andere aber weniger sichere Methode ist die
,

wäh rend der Totalität garnicht zu zeichnen, sondern nur gleich darauf ; man v er

wendet dann die ganze Zeit der T otal itiit, etwa zwei Minuten, auf das Betrachten
und Prüfen des zarten G ebildes . Die Benutzung eines Fernrohrs ist zu empfehlen,
wenn der Beobachter erstens im G ebrauch desselben geübt ist, und wenn zweitens
das Fernrohr nicht in der zitternden Hand g ehalten wi rd, sondern durch S tativ oder
Unterlage getragen wird oder wenigstens an einen Stab angebunden oder in eine

G abel ge legt wird. Sind diese Bedingungen nicht erfü llt, so ist ein Fernrohr nur
störend und schädlich . E in Operngucker schadet weniger, aber auch sein Nutzen
ist gering .

Zum Abblenden des Sonnenlichtes wi rd jeder Beobachter e in Stü ck G las,
welches auf einer Se ite hemmt ist, bereit halten.

P hotog r aph en sollten nicht Versäumen die total e F inste rniss zu photo

graphiren . Da die S onne und v or ihr der Mond noch tief am Himmel stehen in

Westpreussen nur g egen 5 G rad, an der russischen G renze 7 b is 8 G rad über den
H orizont so kann die Camera auf dem gewöhnl ichen droifi

'

issigen Stativ bleiben.

Man nehme das grösste pho®graphische O bjectiv , welches auch die grösste Brenn
weite hat und entferne das Diaphrama, d. h. die Blende oder den Querwandring
hinte r dem O bjecti v . Man wende die empfindl iohshan Chemikalien an, wie sie bei

sogenannten Momentanfimhmen benutzt werden. Die Dauer der Exposition wird
zw ischen 3 und

_
1 0 Sec*unden v ariiren

,
das Bild des Mondes ein zehntel Zoll gross

werden. Vor der Total ität focussire man. die Linse auf ein entfernte3 irdisches
Object. Man halte alles bereit und v ersuche während der Total ität vier Aufnahmen
v on etwas verschiedener Dauer zu machen. Vor jeder AM e bringe man das
Bild v on neuem genau in die Mitte der Platte. Man merke die R eihenfolge und



E xpositionsdauer der Platten an und v or allem,
welche Seite oben war. Der Photo»

graph bedient die Platten, ein G ehilfe das 0bjcctii7, der Zeuge achtet darauf, dass
die obere Seite der Platten richtig notirt wird. Da Sonne

‚
und Mond allmählig

weiter gehen, werden die Bilder etwas läng lich und v am aschen
‚ trotzdem sind sie

nicht ganz unbrauchbar . Zur Uebung und um e in Urtheil über E xpositionsdauer
und B ildgrösse zu erhalten, photographire man im Sommer vorher Otter den Mond.

Die Corona ist aber hell er als der Vollmond.
Das Zeichnen und Photographiron der Corona ist besonders in den Orten zu

empfehlen, die nahe der Mitte der Totalität lieg en und b ei denen die Totalität nach
der folgenden Tab elle 2 Minuten oder länger dauert.

Andere Beobachter werden die anderen oben beschriebenen Erscheinungen
beachten. Alle B eobachtungen und Wahrnehmungen sind möglichst bal d zu v er

öfi
‘

entlichen. Man schickt sie am besten an die Reduction einer in K önigsberg

erscheinenden Zeitung ,
da sie in kleinen Prov inzialb lättern leicht unheachtet

Die F insternias ist überhaupt das heisst als partielle F insterniss sichtbar
in ganz Asien, mit Ausnahme der südlichen Halbinseln in Aegypten, in Europa mit
Ausnahme v on Spanien und Irland und in den N ordpolarlllndern. Die Zone der

Zone der Totalität. totalen Verfinsterung ist.

aber nur gegen 25 Meilen
breit und erstreckt sich
v om H arz über Berl in,
G üstrin

,
K reuz

,
S chneide

mühl
,
Posen

,
Bromberg

nach denunten folgenden

den grössten südl icheren
Theil v onWest und O st

preussen und den nörd

lichen Str eifen v onPolen,
geht dann in R ussland

weiter über Kowno
,
S u

walki
,
Wilna, Witebsk‚

Twor
,
Moskau

,
Jaroslaw

,

Wjatka und Penn
,
setzt

sich in Sibirien über T o
bolsk

,
Tomsk

,
K rasnojark

und Irkutsk fort und

g eht durch die Mandschurei b is nach Jeddo und Jokohama in Japan. In der Mitte
der T otal itütszone l iegen unter anderen Orten F üchne

,
Nahe]

,
Bromberg , Kulm,

Bischofswerder, Dt. Eylau und Löbau , Hohenstein und Allenstein ,
Bischofsburg,

R hein, L ötzen, G oldap und O letzlro. Die nördliche G renze der Totalität läuft b ei uns
durch N eu-Stettin, zwischen Berent und Schöneck

,
zwischen Dirschau und Danzig ,

zwischen K eblberg und B raunsherg, über Heiligenbeil , Therau, Löwenhagen, Tapiau,
zwischen Insterburg und Tilsit hin. In Danzig und Königsberg findet also keine total e
F instemiss statt, doch bleibt hier bei der grössten Phase nur eine schmale Sichel
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messen; beträgt. Die südl iche G renze läuft durch die südl iche Provinz Posen und

des nördl iche Polen . Die folgende Tabell e ist nach Hensens Methode nach
\
den

Elementen des Berliner Asü ‘

onomischen Jahrbuchs berechnet und giebt für v er

schiedene Orte die mittlere Ortszeit des Anfangs der Total ität, die Dauer der Tote.
l itfit und. die mittlere Ortszeit für das Ende der ganzen F insterniss in Minuten nnd

Zehntelminnten an. Indessen ist zu bemerken, dass wegen der noch bestehenden
Unsicherheit in den Mondtafeln die angeg ebene Dauer der Total ität, wenn sie kle iner
als eine Minute ist, unsicher ist und durch Beobachtung genauer bestimmt werden
muss. Der Anfang der ganzen F insterniss ist in die T abelle nicht aufg enommen ,
weil er v or Sonnenaufgang eintritt.

O rte in der Zone der T otal ität.

Marienbm‘

g

B ischofewenl er

N eidenburg

S tnrgm
*tl in Pr.

K emchen



https://www.forgottenbooks.com/join


S itzung am 7. O ctob er 1886.

Zuvörderst begrü sste der Vor sitzende die anwesenden Mitg lieder und. the il te
mit, dass die G wellschafi; wi hrend der Ferienzeit in gewohnter We ise für die E r

forschung der Naturg eschi chte der Provinz thatig gewesen sei und dass unser

v inzialmuneum sich dabei ganz ausserordentlich vergrössert habe.
—

. Leider hat
die G esellschaft in dieser Ze it einen schweren Verlust erlitten, indem ihr langjähriger
Sekretär Herr S tad trath L otie rmcser auf einer Besuchsreise in Berlin einem raschen
Tode erlag . Der Verstorbene hat sich um die G esellschaft durch seine lange G eschäfts
führung wesentl iche Verdienste erworben. E r war ein sachv erstfindigsr und äusserst

eifr iger , pflichttreuer Beamter, so dass wir ihn in Zukunft sehr vermissen
,
aber auch

se in Andenken in Ehren halten werden. Um dieser ehrenden Anerkennung auch

einen äusseren Ausdruck zu g eben, forderte der Vorsitzende die Versemmelten au f,
sich v on ihren Plätzen zu erheben, was auch geschah.

Darauf hieltHerr Professor S tieda einen Vortrag über G eorg Wilhelm S teller
als Naturforscher und R eisender. 8 t911er, geboren am 10. Marz 1709 zu Windshe im
in Franken, studierte anfangs Theologie, später Medizin in Wittenberg , Leipzig und

Halle. Mit glänzenden Fähigkeiten ausgestattet, woll te er eine akademische Laufbahn
e inschlagen, aber die Umstände waren ihm nicht günstig . E r v en

-l iess Deutschland
,

g ing 1784 als Ar zt nach Petersburg , wurde Mitg lied der Akademie der Wissenschaflen
und als T heilnehmer an der sogenannte n kamteehatkaischen E xpedition nach Sibirien

g eschickt. E r bereiste Sibirien v on 1737— 1746 ; anfangs mit G me lin und R üker,
dann allein, vereinigte sich in Petropawlowsk (K omischatke) mit N . Boring und b e

theil igte sich an der unglückl ichen Fahrt nach Amerika im Sommer 1741 ; im Herbst
litten sie S chifl

'

bfll t:h an der B eringsinsel ; Hering starb ; nach vielen Leiden kehrte
Stoller mit der Mannschaft nach K amtseb atka zurück. Auf der B e ringsinse l fand

S ie llor‘ G e legenhe it, das Leben einiger daselbst hansender Meerthiere (Rohbau n. s. w.)
zu studieren ; mit besonderer B egabung und grossem Fleiss, Ausdauer und G eschicklich
ke it unter den al lemohwiefigsten Verhältnissen lieferte Ste ll er äusserst worthv olh

Beiträg e über B au und Lebensart der Seekuh, des See löwen, der Seeotter und des

S eeb itren. Die S eekuh ist bereits nachher völl ig ausgerottet werden sie hat zu

Jahre in Kamtschatke, wandte sich dann durch S ibirien nach Westen, hatte viel fac he

Unb equeml iohkeiten zu erdulden und soll te E ur0pa nicht W iedersehen. Auf dem Wege

dahin in Tjumen erkrankte er und starb 12. November 1746. Durch seine

Untersuchungen der S ee thiere insbesondere, sowie durch die grosse Menge an ge

sammelten Materialien, Pflanzen
,
Thiere, welche spätere Forscher wie G melin, Palins,

v erwerthet haben, hat sieh S teuer ein ausserordentl iches Verdienst um die Natur
wiesensohai

’
nen erworb en ; seine mannigfnchen trüb en Schicksale, sein früher T od



84

Dann sprach HerrDr. R ath s über den geg enwärtigen S tandpunkt der S tellar

nationalen A stronomenv ersammlung in Paris die Photographie als ein Hil fsmitte l v on
sehr zweifelhaftem Werthe für die Beobachtung des Vennsdurchganges erklärt wurde
und die deutschen Astronomen daher v on jeder Benutzung der Photographie be i

diesem seltenen Phänomen Abstand nahmen, ist das Vertrauen zu den Le istungen
der S tellarphotographie in lotzer Zeit sehr gestiegen, und die überraschende G enauigkeit
ihrer Bilder haben die Aussicht auf die Anwendung derselben für astronomische
Zwecke bedeutend erweitert. E s ist daher wohl v on Interesse, sich über den Unter
schied zwischen dem photographischen und dem optischen Sehen und ü ber die Vor

theile des erste ren ein Bil d zu machen. Verg leicht man zunächst die Ausdehnung
des photogmphiflwn Spekb umß mit der des direkt gesehenen ,

so erkennt man,
dass

das erstere ungefähr um e in Drittel der gesammten Länge grösser ist. Wahrend das
photogmphirts Spektrum , Dank den Arbeiten v on Becquerel, Vogel, Lohse u. a. nach
der Seite das rothen Lichtes ebenso weit ausgedehnt werden kann wie das direkt

gesehene, erstreckt es sich nach der Seite des violetten Lichts bedeutend weiter .

Phänome, b ei wel chen die nltrav ioletten Lichtstrahlen eine Rolle spielen, können
daher sehr Wohl durch die Photographie gezeigt werden, wiihrend sie dem direkten
Beobachter entgehen. E s ist denkbar, dass es S terne giebt, welche nur oder der

Hauptsache nach ultrav iclettm Licht anwenden, dieselben würden auch durch das

stärkste Fernrohr nicht wahrnehmbar gemacht werden können, während sie auf der

photographimhen Platte ein deutliches Bild entwerfen. Solche F ülle scheinen in der
letzten Ze it wirklich v orgekommm zu sein. Als die G ebrüder Prosper und Paul

Henry in Paris im November vorigen Jahres eine photographische Aufnahme v on

dem bekannten im Sternbilds des Stiers befindlichen Sternhaufen dar Plejaden
machten

,
fanden sie in demselben in der N ähe des Sterns Maja einen Nebel, der

trotz der vielfachen Beobachtungen, denen gerade dieser Sternhaufen ausg esetzt ge

wesen ist, noch nie gesehen war. Nach ihren Mittheilungen ist der Nebel sehr

intensiv und hat in ausgesprochener Weise die Form einer Spiral e . Nachdem dieser

Majanebel einmal mitte ls der Photographie entdeckt war, wurde er auch bald durch
das Teleskop direkt gesehen, und. zwar zuerst v on 0. v. Struve inPulkowa mit dem
kürzlich dort aufgestellten R iesentoleskope v on 80 Zoll O eEnung , dem grösste n b is
jetzt in G ebrauch befindlichen Refraktor. Der Nebel wurde v on ihm unschwer er

l kannt, aber
,
bemerkt Struve, er würde ihn wahrscheinlich nicht gesehen haben , falls

er nicht vorher auf seine Existenz aufmerksam gemacht wäre. E in ähnlicher Fall
hat sich in den letzten Tagen wi eder ereignet. A ls im vorigen Monate Herr v on

G otthard auf dem 1mgarischen astrophysiknl ischen Observ atorium in Hereny einen

R ingnebel in dem S ternb ilde der Leier photographisch aufnahm bemerkte er im

Innern desselben einen runden Kern, während sich bei der sehr vollkommenen B e

schreibung und Zeichnung dieses Nebels v on Professor Vogel kein solcher K ern v or

findet; im G egentheile scheint es dort: das Innere des R inges erscheint im Wiener
R efraktor ganz g leich ih ü sig mit: schwachean leuchtenden Nebel ausgat

'

üllt. Diese
Erscheinung , wel che durch wiederholte Photographien bestätigt ist, hat den Heraus

geber der astronomischen Nachrichten bewegen, sich brieilich an mehrere grössere

Sternwarten zu wenden, um zu entscheiden. ob dieser K ern im Innern des R ing



neb ele nur photographisch oder auch optisch sichtb ar ist. Eine zweite Verschiedene

erhält, verstärkt sich nur während eines kleinen Theile einer Sekunde, ungefähr

Effekt. Die photographisehe Platte v erhält sich den L iohteindrücken gegenuber

anders, dort vermehrt sich der Efl
'

ekt, je länger die Platte dem Lichte des b e

treffenden G eg enstandes w ege
-setzt wird

,
und zwar entsprechen, wie B unsen und

Roscoe nachgewi esen haben, gleichen Produkten aus Intensität und B eh
'

chtungsdauer

unte r sonst g le ichen Umständen auch gleiche photographische Wirkungen. Während
also durch längeres Hinsehen nach einem lichtschwaoheu G egenstande dieser fü r unser

Aug e nicht heller und deutl icher wird, kann die Wirkung , die derselbe G egenstand
auf die photographische Platte macht, durch längeres Exponieren der Platte beliebig
verstärktwerden. E benso kann auch die zu starke Wirkung des L ichtes, welche
die Deutl ichkeit des B ildes verring ert, be liebig abgesehwöeht werden dadurch, dass

man die Platte nur kurze Ze it dem Lichte aussetzt. In der That darf b ei der Photo

graphie der Sonne das Licht nicht länger als ‘/wo Sekunde auf die empfindliehe

Platte einwirken, während be i der Photographie v on Kometen
, Nebel und licht

ist noch ein dritter Vortheil der photographischen Aufnahme v or dem direkten Sehen
zu erwähnen. Des photographische B ild b leibt bestehen, während das direkt ge
sebene verschwindet

,
sobald man das Aug e v om F emmhre fortb ewegt, man kann

also Messungen, die man an dem pho_t0graphischen B ilde einmal vorgenommen hat
,

zu jeder bel iebigen Ze it Wiede rholen und kontroll iren. Der VO ttmgendß ging dmm.

näher e in auf die Art
,
wie die Sonnenph0tographien an geführt werden und auf die

Methode, welche bei der Photographie v on l ichtsohwaehen S ternen ang ewandt wird,
und ze igte schl iesslich eine v on Professor Janssen in Paris aus c Photographie
eines Theile der Sonne sowie mehrere stereoskopische Photqgraphi<an desMondes v on

Warren de la R ue.

S itzung am 4. Nov ember 1886.

Professor Caspa ry legt v on Paulownia imperialis Sieb. et Zuccn , in Japan
zu Hause, die Anl age v on jungen B luthenständen aus dem königl. botanischen G arten

v or
,
die daselbst sich zum ersten Mal entwickelt haben und in unserm Lande gewiss

eine sehr seltene Erscheinung sind. Im könig l. botanischen G arten hierse lbst sind zwei

v or etwa 25 Jahren gepflanzte S tämme dieses mitte lgroseen B aumes
,
die jedoch jeden

Winter, der ein M inimum v on 18 b is 20 G rad R . hat, b is auf den B oden abfrieren,
dann aber im nächsten Jahre wieder aus den S tamrnresten ihre Knospen austreiben,
die zu S chmeen v on 10— 12 Fuss H öhe in einem Jahre erwachsen. Die drei letzten

Winter v on 1883 an hatten nur massige Temperaturen, die nicht über — 14 G rad

hinausg ingen ; jene beiden S tämme v on Paulownia imp. erfroren also nicht
,
erlangten

eine Höhe v on 15 b is 16 Fuss und setzten zum ersten Mal 1886
,
vier Jahre al t

,

e*

Fl im f i7 o rt h r
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(G . F. W. Meyer O. n. Sender F l . Humb. Königreich S achsen bei Tharandt
und bei B autzen (G arcke a. im nördlichen B öhmen bei

S ehluckenau (nach Celakowski Prodr . F]. v on B öhmen in Anhalt-Dessau be i
Zerbst (nach G areke a. Mark B randenburg : H ertelsau bei B achthal im K reise

Amswalde (Verhandlg . botanischen Vereins B randenb . 25 . Jahrg . 207) n. „Damm
zw. der Chaussee und der Pieskowatsehmtlhle b ei Kalau (a. O. 21. Jahrg . 1880 S .

im westl ichen S chlesien b ei Muskau, N iesky, G örlitz, B um dau und an anderen Orten

(nach Fick F l . v. S chlesien Endl ich der Fundort im Kreise Schwetz v on allen

der Ötl ichste.

F fir Dänemark (Lange , Haandbog Dansk .

_
PI. 8 . Udgnv e 268) wird ein

F undort aus Wahls Zeit angegeben. In S chweden, S chweiz. Ita l ien, Russland und.

S üdeuropa ist die Pflanze nicht gefunden. Al s B ezirk der Pflanze kann zutreffend

also nicht das westl iche Europa angeführt werden, sondern um dem zweideutigen

Ausdruck „Mi tteleuropa
“

zu meiden, kann als ihr Vaterland Deutschland
,
Holland,

B elgien und vielle icht Dänemark ang egeben werden.

I ch habe bereits erwähnt, dass Juncus tennis mir v on 5 campaischen Fund
orte n vorl iegt. I ch habe sie au ch v on fiinf nordw erikaniaohen v or Augen, darunte r

Exemplare meines H erhars v on dreien
,
die E ugelmaun im Herb. Junco boreal i

americanorum normali No. 20, 21 und 22 veröffentlichte . Die v on G rütter ge

sammelten Pflanzen
,
die zwischen G ebüsch aufgewachsen waren, sind v on allen die

höchsten, denn sie sind b is 75 cm lang . Auch stehen die einzelnen B lüthen be i

ihnen am entfernte-sten. Die E ngelmunn
’
sche B eschreibung (E ugelmann a. O. 450)

stimmt völl ig . Die Samen der Pflanze des Kreises Schwetz sind der nmd amorilnmi

nehm gleich . Die S amenträger
‘ in der Kapsel und deren Querschnitt stimm en mit

B uchenau
’
s Ze ichnung (a. 0 . T af. II I. B ild 5) überein, nur hat die Kapse l der Pflanze

an allen mir vorliegenden Exemplare n der verschiedenen Fundorte ziemlich stark
hervorspringende drei Kante n auf ihrer Aussense ite

,
während der v on B uchenau

gegebene Querschnitt die K apsel ohne solche ganz gerundet abweichend v on der

Natur darstellt. E s ist v on mehreren, wie Hocker u . Amott (a. Meyer (a. O.)

g emuthmasst, dass die Pflanze aus Nordamerika stamme und ein Fl üchtl ing aus

G arten sei
, aber irgend ein tri ftiger G rund fiir diese Annahme kann nicht bei

De r Vertragende legt dann viele seltene Pflanzen v or, die 1886 in Preussen

gesammelt wurden und im B eri cht über die Versammlung des preuseimhen botanischen
Vereins zu Insterburg v om 4. Oktober 1886 naher angegeben werden werden.

Dann legt der Vortrag ende einen B and des H e lwing
'mhen Herbariums

v or, das der königl . botanische G arten als gü tiges G eschenk des Herrn Hofapotheker
Hagen besitzt, in welchem sich ein gut erhaltenes E xemplar v on Seneoio vernalls W.

etK. befindet, das gegen 1717 b e i Angerburg gesammelt ist damit werden dieMythen
v on der Einwanderung dieser Pflanze nach Preussen zu Anfang dieses Jabr

Endlich weist der Vortragende nach, dass die Angabe , dass bei O strometzko

an der Weichsel Trü ffeln v orkommen
,
auf Irrthnm beruht.
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F ür dns Nähere fiber Senecio vernal is v on 1717 und die
.

v ermeintlichen

Trü ffeln v on Ostrometzko wird anf die ausführlichen. Aufsätze über diese G egen
stände in den Ahhandlung en dieses Jahrgnnges v erwiew n.

H err Profeeeor Vol kmann hielt einen Vortrag über Fern und Druck
wirkungen ,

wel cher in den Abhandlungen dieses Jahrgangs abgedruckt ist.

S itzung am 2. Decemb er 1886.

Dr. O. T isch l er theilte mit, dass die B esul tnte der archäolog ischen, imAuf

trage der G esellschaft angestellten Untersuchungen, sowie der Zuwachs der anthro

polegisch
— erchiiologischen Ahtheilnng desProv inzial -Museums im L aufe des Jehres 1888

ganz ausserordentlich wichtige und reiche gewesen sind
,
behält sich aber einen

näheren B ericht für die ersten Sitzungen des nächsten Jahres v or.

Der Vortmgende bespricht aus der G esammtheit der Funde e ine ausser

ordentlich zierl iche mit RömischemMillefiori-Email geschmü ckte B ronze sche ibe , einem

grösseren G räb erfelde zu Oberhof bei Memel entstammend
,

und knüpft, um die B e

deutung und Zeitste llung dieses kle inen O hjectes, sowie die Rolle, welche es unter

den Produkten der teehnianhen K ünste spielt, in klares Licht zu ste ll en
,
daran einen

kurzen Abriss der G eschichte des Emails , einer der edelsten dieser Künste (Der

sammlung zn Stettin vorgezeigt und besprochen.)
Die S ch e ibe hat 46 mm. Durchmeseer und einen hembgebogenen R and. S ie

ist durch eine R eihe concentrieoher Vertiefungen g egliedert in einen mittl eren v er

tieften Kre is v on 17 mm. Durohm. und 8 v ertiefte R eifen v on ca. B ; cm.

B reite , welche durch niedrige S tege v on einander g etrennt sind. Diese Zonen sind

mitmoseihnrtiga n Email erfüllt, welches jedenfalls auch einst d ie Mitte bedeckte , die
aber schon in al ter Zeit ziemlich ungeschickt v on einem 9mm. breiten Loch durchbohrt
ist

,
so dass sowohl hier vollständig, als in den 8 Re ifenzu einem kleinen Theil des Email

herensgeßllen ist, mithin nicht euegeflttert, wie dies die der B ronze anheftende Send
schicht zeigte. Die mittlere Zone enthält e ine Re ihe kleiner eehechbrette rtig er T äfel chen
v on rothem G runde umgeben. Die T äfelnhen sind aus 9 feinen 4eckigen Plättehen

gebildet, in den 4 Ecken und in der Mitte ein weisses Quadrat
,
in den Mitten der Seiten

ein blaues. In der 1 . und 3 . Zone finden wir T äfelchen ähnlich scheehhrettmtig aus

5 mal 5 Quadraten gebildet v on blauem G runde umgehen. Des mittelste Quadrat ist
roth

,
v on hier gehen aber nach der Mitte der Se iten je 2 b lau e, so dass ein blaues

Kreuz entsteht
, die E cken sind ebenfalls bleu , die drei übrigen Quadrate an jeder

Ecke sind weiss und bilden einen m m menhängenden rechten Winkel. Da nun die

4 Ecken und 4 Arme der blauen K reuze mit dem gl e ichfhrb ig en umgebenden G runde
zum menflieseen

,
so hat man scheinbar eine Zone schräg lieg endea

' Mal tew kreuze

l ) Correspcvndenzhlnl t der Denle cb en nuthrepologi3chen G esellschaft 1886 p. i28 — 139.
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mit. rother Mitte auf blauem G runde. In jeder Zone sind diese Kreuze unter sich

gleich, in der inneren aber kleiner als in der äusseren. Diese eingemhmolzeno G las

mosaik, das sogenannte Mill efiori-Email , welche weiter unten eing ehender erörtert

wird, ist soweit abgeschl ifl
‘

en
,
dass sie mit der Metalloberfläehe in einer Ebene liegt.

T ischler. Abriss der Geschichte des Emails ! )
Die Freude an farbigem Schme ckt; ist dem. Menschengeschlschte v on der Natur

mitgege ben und zeigt sich sowohl b ei den in noch voller Empfinglichkeit lebenden
Naturvölkern sowie in allen Zeiten höchster K unstb lüthe, erst in Zeiten das v erfü lenden
G eschmackes, wie am schwersten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ging das
G efühl dafiir fast ganz verloren. N ur im farb enprechtig

en Orient, d. h. speciell den

Ländern des südwestl ichen Asiens , der Wiege aller Cultur, Technik und Kunst
,
hat

dieser Sinn alle Umwälzungen und Zerstörungen ü betdauert und aus seinem ewig
lebendigen Quell zu wiederholten Malen das v erb laeeendo Europa erfrischt.

S chon in alter Zeit hatte man die Wände und Mauern in den R iesenstädten
Assyriens und B eby loniens mit farbig g lasirten Ziegeln bekleidet, und in dem mit im

g rossen und ganzen verwandter K nush
‘ ichtung ausg estatte ten Aegypten fand man

die B ekleidung mit fi1rb igen Zieg eln schon in den G räbern des alten Memphitischen

R eiches. E s ist dies eine g lasartig e durch Metall e oder Metalloxyde gefärbte Schicht,
die man den gebrm ten Zieg eln aufhebmalz

,
eine Technik, die ja nachher in A egypten

in ganz ausserordentlich weitgehender Weise verwendet wurde. E s lag nun nahe

mit dieser farbigen Schicht auch Metallgeräthe zu üb eraiehen und ihnen so eine fast

unv erwüetbare Färbung zu ertheilen : es galt das farb ige G las, zunäc hst immer opakes,
fest und dauerhaft dem Metall aufzumhmelzen ,

das ist Email , aus dem deutschen

Worte Schmelz entstanden, und man hat sich daran gewöhnt, auch die mit Email
ü berzogenen G egenstände als „Emaillm

“
zu bezeichnen, die durch Anwendung v er.

schieden geihrb ter G lasmassen dann bunt verziert erschienen.

Die An fänge und der Ursprung dieser Kunst ist noch in tiefes Dunkel
gehüHt. Die Angaben der S chriftsteller sind v öllig unklar und ist ihre Deutung eine

willkührliche und unsichere. B ildliche Darstellungen finden sich auf aegyptimhen

G rabgemalden zu Theben ca. um 1800 v. Chr. aus der Zeit R amses II I . woselbst
man gelbe mit buntfarbigen Mustern bedeckte G oldgcfhsw erblickt, ‚

die man als

email lirte G oldgsfässe deutet. Doch sind ähnliche Fundstücke in Wirklichkeit nicht
entdeckt werden. Das äl teste bekannte emaillirte Stück scheint ein goldenes Arm

band aus dem Schmucke der König in Aahotep, G attin des K önigs Kames der 17ten
Dynastie zu sein (Museum zu B ulaq No. 3510) ca. um 1700 v. Chr.

, welches den
König Ahmos v or dem G otte S ib kniend zeigt, auf blauem G runde. Dies scheint

wirkliches, eingeeohmolmnes Email . B ei den anderen Stücken dieses kostbaren

v erschiedene Technik. Die Umrisse der Zeichnung und die innere G liederung wurde

1 ) Der bei dieser G e legenheit gegebene Abriss hat nur den Zweck einer kurzen Uebersicht

der G eschichte und sol l zug leich kurz einige neue oder noch wenig bekannte Thatsacb eu entwickeln.

Eine eingehende B ehandlung wird der G egenstand später in einer ausführlichen Arbeit über G las
und Email im Alta thum erfahren. E s ist daher bei dieser G elegenheit auf eine nähere Aufzählung
der Stüclgß und Literaturangabe (mit Ausnahmc weniger Fälle) verzichtet werden.

D ( Mi? h f
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äusserst wenig Exemplaren haben sich noch Reste farbigen Emails gefunden. B ei

Virchow enthieltnur 1 G ürtelhaken (T il.X, F ig . 1) in den T hierkörpern und Rsutenfeldern

noch deutliche Spuren einer g lasigen Masse, im Wiener Eßnegraphischen Museum
fand ich nur an einemG ürtd haken in den mäanderartigen Furchen äusserst spärliche

B este rothen Emails. In mehreren andern, sowie den übrigen bei Virchow be

schrieb enen Haken fanden sich nur Reste einer krümlichen ganz verwitterten Masse,
die mit Sicherheit auf einstige E mni1zmsfiil lnng hinwiesen. A us einem winzig en

S pl iü erchen des Wiener rothen Email wurde e in Dünnschlifl
'

hergeste llt und es ar

wies sich dies als

E s giebt im Al terthnm 2 wesentlich verschiedene Formen des opaken rothen

G lases, die man mit einiger Uebung schon beim Anblick erkennt
,
die ab er unfohlber

durch des Mikroskop unte rschieden werden können. Ist das zur Dieposition stehende

S plitterchen zu kle in, um einen Schlifl
‘

machen zu können, was noeh b ei sehr kle inen
Stü ckchen angeht und vorzuziehen ist, so genügt sehen ein dem blossenAuge kaum oder

nicht mehr sichtbares S täubchen um den Charakter des G lases zu erkennen. B lut-Email
O der B l utg l as zeigt in farblosem G runde dendritenartig e K ry stall isstionen v onKupfer
oxydul , und darf man nur dieses G las mit dem Haematinum desPlinius identifioiren,
wie es zahl reiche Scherben solcher blutrothen G efässe in allen grösseren Museen und

in meiner eigenen Sammlung beweisen. In neuerer Zeit ist die F abrikation des

B lutg lases durch Pettenkofer wieder entd eckt werden ‚ scheint aber schon v orher der

VatikanischenMesaihfeb rik nicht nnhelmnnt gewesen zu sein
,
wie einige im B erliner

G ewerbemuseum befindlichen, aus B lutg las gefertigten Dosen am! euten. Wesentlich v er.

schiedenistdas andere G las,welches ich a. e. 0. als „lackrothes G las
“ bezeichnethatte ,_das

ich aber jetzt vorziehe „zi egehothes Email
“

, „Z iegel -Email
“

oder einfach „Z iege l

g l as
“
zu nennen

,
weil es sich in der mehr bräunliehen N üance seines Roth der

Farbe mehr oder wenigc3r
"

g uter rother Ziegel nähert. Im A lterthnm hatte man ein

sehr schönes Roth, während alle modernen Fabrikate
,
besonders das zum Emaill imn

bestimmte ein Viel trüberes B reunr0th aufweisen. Das Ziege lg las zeigt in sehr dünnmn

Schl ili
'

auf bläulichem transmrentem G runde äusserst feine absolut opake Körnchen‚

die bei auffal lendem Lichte metall isch roth g länzen. In
'

den alten G läsern und

E mailh m erkennt man darunter nur mit der allemtärlmten Vergrösserung kle ine regel
mäss ig e D1

'

eiecke ‚ e
benso b ei den besseren neueren

,
wiihrend die schmutzige ren, mehr

bräunl iahen Schmelzversuche diese Dreiecke g rösser und deutlicher zeigen und so in

Ueb mgfingen allmählich zum Av enturinglas führen, welches mit grösseren drei oder

sechsse itig en K upfertäl
'

elehen durchsetzt ist. Das Zieg elg las enthält demnach

metallische, äusserst fe ine K upferkörnohen, v ertht in einer durch K upfm xyd b lau

gefärbten G rundm:aese. Man darf es ni cht mit dem Hamstinum des Plinius v er

Wechseln
,
zumal G elhsse aus reinem Ziegelg lase sehr selten sind und wohl auch

g las, äusserst feine opake Körnung
-

auf bläulichem G runde
,
ein R esultat, zu dem

1) cr. Corm pond«mzhl«tt der Deutschen Anthropologischen G ese llschaft 1884 p. 179— 19s.
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g egen fand er als F iillung der T hierkörper noch ein grünlich
-blau es G las. Es wäre

also mehrflirb iges Email hier immer möglich. E s hat das auch nichts aufiall endes
,

da gerade bläul iches Email am leichtesten herzustel len geht und au ch in Aegypten
zeitlichweitzurü ckreicht, während man rothes Email erst sehr spät einschmelzen lernte .

A us G r iechenland kennt man wenig Email in äl terer Zeit. B lu}l e Einlag en
finden sich all erdings sohon im Pallaste zu Tiryns. Doch tritt auf S ehmuclmmhm

Email nur selten und in bescheidener Weise auf. Das Email aber als barharisch

und dem {einen G eschmack der G riechen nicht zusagend zu beze ichnen, dürfte wohl
eine falsche Ansicht sein, die noch mit der früheren F arb loeigkeit des modernen G e

mhmmkes zusammenhängt. Die O bjects der Kleinkunst, wenn sie nicht sehr kostbar
waren, sind eben in G riechenland noch zu wenig beachtet. A uf den reizenden G old

schmucksachen tritt Email manchmal als Füllung einzelner durch F il igrandrath ge

bildeten Zellen auf, soz. B . im B erl iner Antiquarium No. 858 1 eine aus G old-Medaillons

gebildete K ette mit dunkel und gmuhlsnpm Email in F iligranzellen. Häufig sind

die Funde in Südrussland, v on woman ja am meisten solche Prwhtstüeke g riechischer

Technik besitzt, au ch auf E hnskiaehen Schmucksachen.

‘ Ausserdem finden sich blaue
T r0pflm in den B lüthenkelchen goldener Kränze (Münchener Anüquarium). Das

F iligranemnil hat im Alterthum gerade keine grosse Rolle gespielt. E s tritt erst

wieder auf besonders schön in den sil bernen sieb enb ürgischm F iligrangurteln des

16. Jahrhunderts n„ Chr., wie sie deren das N ationalmusenm zu B udapest in prächtig er

Auswahl besitzt und in neuerer Zeit in Japan auf B ronze .

Eine sehr grosse Rolle spielt eine eig ene Art v on Email bei den gallisehen
und auch anderen barbarischen Völkern wahrend der sogenannten L a T éna Periode

in den l etzten vier Jahrhunderten v . Chr .

B ei den G all iern war die Edelkoral le sehr bel iebt
,
auch n0ch zu Plinius Zeit.

S ie findet sich auf Fibeln
,
Nadeln etc. schon am Ende der Hallstädter Periode

, dem

5 . Jahrhundert v. Chr. in süddeutschen Gmbhügeln, geradezu massenhaft tritt sie .

aber bald darauf, in der frühen L a Time-Zeit im 4. Jahrhundert
,
aber auch noch

späte r auf, als Einsatz in Fibe ln , G ürtelhaken , Halsringen , S chwertsdme iden,
H eimen etc . etc.

,
v on Frankreich b is nach Ungarn, ja vereinzelt noch b is nach

Norddeutschland (F“38111 mit Edelkoralletl « G firnitur aus der Altmark im B erliner

Museum für Völkerkunde). O ft ist. die K urall e noch sehr gut erhalten mitwenig v er

ändeter mther Farbe, v i elfach ist sie aber stark v erwitte rt und sieht wie eine weisse

b aldige Masse aus, in der ich bei schwacher Vergrösserung aber doch noch oft

K orallenaü uktur erkennen konnte , so dass wahrscheinl ich alle weissen Ein lagen
in Vogelkopffib eln und anderen G eräthen der F rüh-L a T éne-Zeit Korall e sind

, falls

nicht das hieran deutlich zu unterscheidende B lutg las. B ei einem Halsring e
einem G rabe b ei Saalfeld im Meiningen Museum

‘
) ist diese Einlage fitlschlich als

B iberzahn beschrieben, einen Irrthum ,
den L indenschmit a. a. O. wiederholt hat.

Die mikroskopische B etrachtung zeig te unfehlbar
,
dass es Edelkoral le ist.

Diese K oral l e wurde nun im B lutg l as imif:ixt, und so triflt man häufig auf

Fibeln oder Halsringon Scheiben v on B lutemail , die zuerst fertig geschliffen und

L indsmohmlt : Alterththmr der heidniachen Vorzeit. B and IV T afe l 8 Fig . 1 .
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dann mittelst Nieten befestigt waren, während kleinere Knöpfchen sich einschmehen

l iessen, jene also den émaux d’

applique vergleichbar. Ausserdem findet man aber in
den der Früh-La Time-Periode eigenthümlichen schönen Arab%kender Fibeln und

R inge manchmal E mailspuren, wel che
'

es wahrscheinlich machen, dass diese Furchen
meist mit Schmelz ausgefüll t gewesen sind.

Die Verwendung ,des Emails, in allen diesen Fäl len ausschliesslich B lu t»

g l as , ist eine ganz eigenartige . E s dient zur Ausfüllung schmaler linearer Ze ich
nungen und lasst deren Form in leuchtendem Roth dem G eldge des G rundes

geg enüber hervortre ten, man kann dieses Email daher „F u rchanschme l z“
nennen.

Diese Roll e hat es auch weiter im Verlau fe der La Time-Periode gespiel t, man findet

häufig S ysteme v on paralle len oder g ek r eu zten feinen F urchen mit: B esten

v on Email , so dass man auf allen solchen Nadeln ,
Knöpfen etc . mit diesen

F urchen berechtigt ist
,
nach Email zu suchen. Vielfac h finden sich Kreuze mit

g leich langen, etwas breiteren Armen, oder eine A rt Maltheserkreuze aus v ier mit

der Spitze einander zugewandten Dreieckan und rothem Mittelpunkt bestehend.
Dann aber gelangte man dazu, auch etwas grössere Flächen mit B lutmnail zu über

ziehen
,
was bei diesem S tofl

'

seine besonderen Schwierigkeiten hat. So finden sich

auf den prachtvollen Ketten und Kettenhaken Ungarns zur L a Time-Zeit (im No:

üom l-Museum zu B udapest, Museum zu Klausenbmg) grössere Flächen ,
die einst

mit B lutemail erfll llt waren, wovon jetzt nur winzige R este noch vorhanden. Eiserne
Schildnäg el der S tation L a T éne se lbst

, und einer auf dem kleinen G leichherge b ei

Römhild waren ganz mit einer dünnen Schicht v on B lutemail überzogen, eine technisch

sehr hc chétehende Leistung . Am merkwürdigaten sind aber in dieser B eziehung
Schmuckringe und S chmuckplatten in. England die einzig e K lassse v on E maillen,
die ich noch nicht persönlich zu untersuchen im Stande war und v on denen es mit

auch noch nicht gelang , kle ine Pröbchen ftir das Mikrmlwp zu erhalten. Dieselben
nehmen eine ganz eigene Stel lung ein und enthalten v ielleicht mehr F arben. Doch
ist die B eschreibung derselben zu unzur erlässig . B ei allen diesen O bjwten hat. das
Email aber denselben Zweck, es wirkt im Verein mit der Umgebung ,

also meist mit

der ccntraetirenden B ronze, der rothe Schildnag el sticht gegen den Schild ab
, es

spielt keine selbstständige Rolle.

Alle diese emaillirten Objecte sind al s einheimische Products aufznfassen, sie

stehen mit den Productc n dc r Italischen Industr ie der letzten 4 Jahrhunderte
v. Chr. in keiner B ez iehung und wenn auch diese ganze Industrie und der K unetsty l

der L a Töne-Ze it aus unbekannten Regionen des Ostens, wohl am E nde des 5 . Jahr
hunderte v. Chr. importirt oder eingewandert ist muss die Fabrikation sich doch bald an
O rtund S te ll e etab lirthaben. Zur G ewisshe itwird diese Annahme erhoben durch die E nt
deckungen im G all ischen Pompeji, dembedeutendenMess undHandelsplatze B ibracto,

1 ) O f. Verhandlung des Authropologiachen Congressea zu S tettin 1886, „Correspondenzb latt

der Deutschen anthropc logischen G esellschaft
" 1886 p. 180 E .,

wo ich die emaillirtan F ibeln v on B org
feld und den Halsring v on Zampelhagen im Stettiner Museum besprochen habe.

2) Abgeb ildet in Herne Persia .

'
l ‘fl. XIX . XX.

8} B ul liot: l
'

Art de I
'
Emaillerie chez les E duens.
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fnndene S chöpfkelle besonders aber auf S ehmuckgeräthen, B ibeln, Scheiben,
Kn® feri, Platten etc .

,
wel che zum b e i Weitem grössten Theile innerhalb der G renzen

des Römischen R eiches gefunden sind
,
nur in geringer Zahl ausserhalb.

Diese O bjects sind ihrem Vorkommen, ihrem Styl und ihrer Form nach

R ömisch. Man hat sie all e vielfach für Celtisch ansehen wollen. Davon kann gar
keine Rede sein, denn es tri tt gerade eine ganz neue Technik der früheren bar

barischen gegenüber. Viel Staub hat eine Stel le des ‘ Sophisten Ph
i

lostratus auf

gewübe lt, der um 200 n. Chr . lebte , und welcher ein G emälde schilderte, die E berjagdz
'i
)

er beschr eibt, 4 Re iter nach G estalt und Tracht, sowie ihre Pferde, einen Schimmel ,
L ichtb raunen, Rappen und Fuchs und setzt zu : „S ie haben silberne Zäume , B rand
ze ichen und goldene S chmuckplatten. Diese Farben soll en die B arbaren an dem

Weltmeer dem g lühenden Erze e insehme12en,
worauf sie

'

erstarx‘ en, wie Stein werden
und das G emalte erhalten.

“ Die Franzosen woll ten aus dieser Ste lle die B erechtigung
ableiten, alle Email len fiir Celtisch zu erklären, es dürften die G allier des 3. Jahr
hunderts n. Chr . aber ’

doeh wohl nicht mehr als B arbaren bezeichnet werden sein;

au<>h könnte es Philostrntns kaum unbekannt gewesen se in, dass ähnliche O bjects wie
in G allien auch zum Mindesü m b is nach Osteuropa (Pannonien) hinein innerhalb der
G renzen desRömisch en R e iches zu seiner Ze it vorkamen. Die S te lle ist, sowie sie laute t

,

entschieden unrkhtig oder verstümmelt. Entweder hat Philoü ratus eine Reminincen2

davon gehabt, dass die B arbaren in G allien v or der Römischen Kaiserze it wirklich
es verstanden, Email auf E rz einzuschmelzen oder er kann nur die B arbaren in

B ritrmnien gemeint haben, denn diese Völker sind im G anzen überhaupt nicht

baren Emails, die F ranke und besondersAnderson “
) abbilden, haben einen vol lstandig

barbariechen durchaus v on al lem R ömischen abweichenden Styl , können aber
, da sie

eine reichere F arbenscala zeigen ,
als die fram ösis<:hen , ganz wohl in die Ka iser

-
zeit

hineinreichen
,
so dass hier immerhin noch al te nationale Kunst, viel leicht durch

römischen E influss etwas bereichert, möglicherweise b is in die Zeit des Philostratosi fort»

blühte, wie z. B . die B efestigung einer wohl v on. den R ömern erstandenen S chachb reü

Mül efiorischeibe in einem entschieden nationalen Armband (Anderson p. 41 F ig . 1 1 5)
zu beweisen sche int. G rade Pferdegebisse zeigen sich in Eng land öiie rs emaillirt und

es ist
'

daher nicht auffallend
,
wenn Philostratus bei der B eschreibung des Pferde:

geschirrs an das B u barenemail denkt. Ich glaube aber nicht
,
dass auf dem

F estlande innerhalb des Römischen R eiches Pferdegeb isse mit Email gefunden

sind. Also darf man aus den mysteriösen Worten nicht schliessen , dass alles Email
barbarisch gewesen sei : er hat wahrscheinl ich des B ritannisohsn Emails

,
besonders

des zum Pferdeschm%ke bestimmten gedacht, dies aber nicht in G egensatz zu denen

geben, ist nicht zutreffend, denn es finden sich ganz dieselben Objecte , G efässe,
B ibeln etc , identisch in Frankreich, am Rhein b is nach Ungarn hinein, auch in Eng

l ) Lindenschmit: „Die Al ierthtimer unser heidniacheu Vom it“. B d. IIL Heft 12, T afel 3.

2) Citirt nach L indenachmit A. h . V. B d . III , B eilage zu H eft I p. 80.

8) Anderson : S cotland in Pagan Times p. 121 if.
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immerhin in Italien vertreten im Vaticanisehen Mtiseum und im K ü cherianum, auch

zu Este ist eine Emailfihel gefixnden .

standen sind und sich in den einzelnen Provinzen lokal unterscheiden und

solche, welche sich nicht an jene Typen anschliessen
, ja segar in G egensatz treten

und eine allgemeinere Verbreitung ze ig en. Ersteres sind die Formen der Römischen

Prov inzia1mfltur , die types galletomains in G allien, wel che beispielsweise in G allien

und in Pannonien schon recht v erschieden sind. Letztere muss man als R ömisch

der Spitze der Industrie. Der Osten wird immer die al te F ührerschafi. behal ten

haben, so dass der eigentl iche Ausgangspunkt der neuen Emailteohm
'

k wohl noch

unklar bleibt, aber jedenfalls im Osten des hü ttelmseres liegt. Eine weit verbreitete
K lasse v on O bjecten hat daher einen einheitl ichen Charakter , den man mit R ömisch
bezeichnen kann. Dass aber die neue T echnik auch grade bei den Prov inzialen

gepflegt wurde, b ei denen früher schon eine andere Art der Emaill irkunst blühte, ist
weiter nicht wunderbar und so konnten besonders in G all ien einig e Lokalformen ent

stehen, die man anderweitig noch nicht gefunden hat, die Hauptmasse trägt aber

Der oben ausgeführte sty listimhe G eg ensatz der
‘

B bmischen und M ischen

Emails als F läc h ensc hme lz und Fu rch enschme l z triflt aber nur die Endg lieder der
F ormenreihe und zeigt die extremsten Unte rschiede . Wie das B lutemail manchmal

einfarbia Down tion zu v erlieren, so tri tt das Römische Email auch öfters in be«

scheidenere G renzen zurück : es bedeckt nur kleinere Stücke der Oberflache
, v iel fach

B ronzefarbe oft auch noch ein S tück decorativ er Wirkung . B e i einem reizenden

delphinähnl ichm Fische des Poster Museums sind die Schuppen und Flossen mit

schmaler blauer Ausfüllung geziert, so dass dieser Unterschied al lein noch kein ent.

E s giebt aber noch eine ganz eigenthümliche K lasse R ömischer Objecte , die

bisher wohl nicht genügend gewürdigt und. erkannt zu sein scheint, welche den

v ollständigen Charakter des F nrchenschmelzes hat und eine höchst merkwürdig e

Uebergangsgattung bildet.

E s ist dies eine bestimmte K lasse v on Fibeln, überwiegend B &gelfibeln in
einig en Modifieationen, deren Typus und Decoration die be i Cohausen,

1
) R ömischer

tritt das Email nur als Auflhllung sohmalerer Zeichnungen auf
,
welche die Fläche

nur v erzieren
,
nicht bedecken. Die K reuzfurche „X

“
,
wel che auf den G ürte lhaken

der L a T éne-Periode eine so grosse R olle spielt, tr itt hier in ganzenReihen auf,

1) Annalen des Nam uiochen Al lerthumsv ereins. Wiesbaden. B and XII.
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daneben eine Modifiostion ders elben, indem die vier Arme in gelappte Blättchen aus

lsufen ; ausserdem finden sich gewellte B anken mit kleinen B läü chsn, die 4 im Kreuz
mit den Spitzen einander gegenüb er g estel lten Dreiecke und verwandte Muster.

Als Füllung findet man in diesen Furchen rothes und ein blaues oder b laugrünss

Email . In all en Fäll en, wo ich im S tande war, ein S täubc l mn des rothen Emails
mikroskopisch zu unte rsuchen, wie bei der oben erwähnten Fibel aus dem Wiese
badener Museum, den Dolchen und einigen anderen Stü cken, erwies es sich als

B l u temai l. Die Farb enscala dieser Stücke ist also reicher als die der vorrömischen.

Dazu tritt noch das schwarze Niello, kein Email , sondern ein Schwefelmetall, welches
aber gerade für diesen Styl, die Verzierung v on a hen und kle inen G ruben b e
sonders geeignet ist, so dass es mehrfach mit B lutemail ganz coordinirt auftritt

, eine

Mischung , die bei der früher chamktmisirten Hmrptclasee desR ömischen Emails nie v or
kommt (schon aus technischen G ründen , die b ei anderer G elegenheit auseinandergesetzt
werden sollen). Niel lo konnte ich übrigens schonb is in di e La Träne-Ze itzurückverfolgen.

Dazu tritt als fem me Decoration noch T ammhirung auf jenen Dolchon
,
die

entschieden zu den reizendsten Produkten polychromer antikerMeta ll teohnik gehören.

Der besterhaltene dieser Dolche befindet sich im G ermanimhen Museum zu Nürnberg
v on B ösenheck in Westfalen

,
ein zweiter im Paulus-Museum zu Worms

, bei Mainz

gefunden. Diese E isensoheiden sind in äusse rst reicher und gesnhmaokv ull er Weise

durch B lutemail und eingelegte Bronze verziert. Die B ronzefiidm umsäumen und

gl iedern die einzelnen Felder, treten aber in Rosette n und Fiedern alternirendmitBlut
email auf. Letzte res füll t einzelne kleinere Zeichnungen, tritt ab er besonders fi'iesartrg
in den Umfassungen der einzel nen Felder auf als lange Streifen fiederartiger Blättchen
oder als R eihen v on K reuzfurchen, die kleineren als einfache Kreuze, die grösseren
wieder mit den gelappten B litttchen an den Enden der Arme.

Endlich fü llt B lutemail die kl einen Knöpf
‘

chen an der Scheide und am

Diese Dolehe wie die Fibeln sind entschieden R ömische und gehen auch

eine Zeitlang mit den anderen Stücken zeitlich parall el , da andere F ibeln v on Kim

l iebem Typus die Decoration im F liichenemailsty l mit in dem üblichen R ömischen
Materiale zeigen , sie nehmen aber eine e igene noch nicht recht aufgeklärte Ste llung
ein. Auflalland istes, dass überall ,wosich die dem gnllischoxi Style eigenen K reuzfareh011
finden

,
ein Ornament

,
das h ier all erdings massenhafier in R e ihen auftritt und

theilweise etwas modificirt, sich
,

so oft eine Untersuchung möglic h war , Blut
Email zeigte.

E s hängt die E rklärung dieser merkwürdigen Uebe rgangsklasse noch v on

Wenn wir jetzt zu dem Römischen F lächensohmelz zurückkehren
,
so trefl

'

en

wir gerade bei der Decoration der kleinen Objecte neue Proe<aduren
,
welehe dieselben

,

abgesehen v on denWerken der G oldschmiedekunst, zu den zierliehste n G eg enständen

der antiken Bijouterie stempeln. Das Bestreben ging dahin, die Masse der trennenden
Metaflstege möglichst zu vermindern, so dass gerade der F arbenreiehthum des G lases

in grössten Mannigfaltigkeit nnd Zierlichkeit zu Tage trat. Diese verschiedenen
A rten des Römischen Schmelzschmuckes sowie die Methode der Herstellung sind
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pll ttchen zusammeng esetzt sind
,
wie sie die S cheibe enthält

, gerade in dieser

Periode auf, während späte r die Perlen gewisse Modifioationen erleiden
, aber immerhin

das S chmhbrett beibehalte n, wel ches hingegen in den so zahlreichen Perlen des

wesentlich verschiedenen, aber scharf gekenh tzeichneten Charakter vorkommen .

Die G l asperl en
'
) lassen sich b ei der jetzt doch schon auf einigermaassen

siche rem Fundament ruhenden G räbwkunde E nropa
’
s zeitl ich sehr gut ordnen. F ür die

Perlen das 1 .Jshrtausends v. Chr. geben die G räber Italiens u. Süddeutchlandswie Frank
reich, fiir die Kaiserzeit Nord-Europa und ganz besondersOstpreussen genügend sichere
Anhaltspunkte . Während einige einfachen Perlen al lerdings wenig lehren, auch zu den

langlebigen Formen gerechnet werden können, sind andere wieder so charakteristisch
und auf einen engeren Zeitraum beschränkt, dass man sie als Leitfunde betrachten
kann

,
die an chronolog ischcm Werthe den Münzen nicht viel nachstehen.

‘ Zudem
finden wir diese zierlichen S chmuckstü cke in einer ungameinen G leichmässigkeit v on
den Küsten des Atlantischen Oceania b is an den Kaukasus, b is nach Kl einoAsien und

Aegypten. Soweit man eine synchronistische Kette v on G räben). in diesem G ebiet
herste ll en kann

,
haben sich dieselben Formen au ch üb erall als g leichaltrig erwiesen

,

Was be i anderer G eleg enheit, b e i einer G esammtgeschicbß der G lasperlen auseinander

gesetzt werden sol l. Wir finden nirgends eine S tütze fiir die Ansicht, dass etwa
ein Perlenmuster

,
wenn es im S üden aus der Mode gekommen, weiter nach Norden

zu den B arbaren exportirt wurde, so dass eine Perle aus der Hand des Fabrikanten
b is zumHeise des Nordischen Mädchens einen sehr grossen Zeitraum gebraucht hätte .

Die Perlen kamen sicherlich nur aus einigen grossen, noch nicht genügend bekannten
F abrikationscentren im Osten

,
so dass nicht etwa die Fabrikation se lbst langsam.

nach dem N orden dringen konnte, v on Zeit zu Zeit wechselte abe r die Mode rad ical
,

man gab die Perlen den Todte n ins G rab mit und verwahrte sie nicht als alten

F amiliensr:hmuck. D ieser Wechsel vollzieht sich demnach annähernd g leichzen
im Centrum und an der Peripherie, da der Fabrikant seine Products doch auch v or

treiben musste. Somit g ewährt die Perle g erade für G eschichte des G lases in ste if

l icher und technischer B eziehung vorzügliche Anhaltspunkte, in weit höheremMaasse
als das leichte r zerstö rte und nicht so weit verbre ite te G lasg efiies. So oft es aber

g elang , für dies letzte re chronolm:>g ische Anhaltspunkte zu gewinnen, deckten sie sich

Die schönsten aller Perlen sind aber die M il l e fiori -Per l cn, d. b. nicht

solche, bei denen nach A rt der modernen v enezianiaohen Perlen die Zeichnung nur

der Oberflache aufliegt, sondern welche aus einzelnen aneinandergel egten Millefiorb

plättchen zusammengeschmolzen sind, so dass die Zeichnung die Perle b is nach der

wir nun b is A e gypten verfolgen.

Zu Medinet el Fayum*) in der Necropole des alten Arsin06 sind in Mumien
särg en die zierlichsten Kunstwerke aus G las entdeckt

,
welche das alte Aegypten ge

2) M8 8p6 1 ‘0 , G uide du V isiteur au Musée de B onlaq 1885 p. 268 5. B ei Parrot und

Chipioz : G eschichte der K unst im A lterthum. Deutsche Ausgab e B d. I, p. 761 fig . 56 1 zureichende,

tlg. 562 unzure ichende Abb ildungen.

Dg tzed b y
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liefert hat, sowohl kleine 8tatuetten als auch Platten mit.Darstellungen v on Menschen
und T hierfiguren in Millefiori-Manier . Das B erliner A egyptische Museum besitzt v on

hier 11 . a. 2 ganz besonders charakteristische S tücke, die ich näher zu betrachten
G el egenheit hatte . Das eine (No. 9048) stammt v on einer kl einen S tatuette en face

,

Kopf nnd Arm, der Unterkörper und Oberschenkel erhalten . Der unte re T heil be.

steht aus B lutglas, den O berth eil nimmt dieDarste l lung eines Col liers ein. Dies ganze

zusammengesetzt, deren jeder wieder aus einer R eihe horizontal aneinanderliegender

gleicher Millefiorstähe besteht. Das Muster g eht also durch die ganze Dicke dieses
S tückesb is auf die Hinterseite gl eichmässig durch, vorne aber sieht man eine R eihe

farbiger, horizontal er S treifen je mitdemselben Muster, wel che sich periodisch wieder

holen undwelche die verschiedenen S chnüre des Colliers vorstellen sollen. Diese Muster
sind theils Rosetten auf v erschiedenfarhig blauem G runde,weisse Lohmblumen auf,blauem
G runde, und rothe in Voluten endende Wehenl inien (Ziegelg las) anf weissem G runde,
ein im Al terthum sehr verbreitetes unte r dem Namen „

laufender Hund“ bekanntes
O rmnnent. Dies Ornament kommt nun aber sehr häufig auf O stpreussisch0n Mil le
fiori-Perlen v or

,
welche hier ins 2. Jahrhundert fall en und der G edanke liegt

so nahe
,
einen aus mehreren S chichten zusammengeschweiseten G lasstr eifen, wie den

kuglige oder cylindrische Perle zu formen
,
dassman zwischen den betrefi

'

enden Perlen
Ostpreussens und der Statuette v on Arsinoe nicht gut. einen zeitl ichen Unterschied
annehmen kann. E s könnte nun der oben eigentlich schon widerlegte Einwand ge«

macht werden, diese Mil lefioriartikel und. die analogen Perlen seien schon früher
, ja.

sich aber in A egypten wie dies sämmtliohe Sammlungen zeigen auch die

Perlen der Jahrhunderte v or der Kaiserzeit, besonders der L a T&ne—Periods, welche
sich zum Theil mit der Ptolemaerzeit deckt, sei es als einheimische Fabrikate oder

als Phönicische Importartikel , was fast wahrscheinlicher ist. E s ware wunderbar
,

wenn man nur diese zu den prachtliebenden B arbaren des Nordens erportirt und die

viel schöneren Mil lefiori zu Hause gelassen hätte, m al. doch Aegypten damals dem
Welthandel so recht erschlossen war. E s llisst sich der Millefiarktil also nicht mehr

in die Ptolemtierzeit zurückfiihren (die leider v on den Aegyptologen in den Museen
bisher immer mit der folgenden als griechisch

-römische Periode zusammengefasst

wurde). Im 1 . Jahrhundert n. Chr. muss er entstanden sein, da wir dann schon

entsprechende Perlen haben, ob ige Figur wird aber noeh jünger sein.

B erliner Museum mit Email einlagen . Darunter befinden sich 2 Milleiioriplatten in
S chachbrett-Musaik, mit den Farb en weiss, blau, gelb, orange. Orange (nicht mit

g elb zu verwechseln) ist bisher v or der Kaiserzeit noch nicht nachgewiesen

solche Platten kommen, aber erst in den Perlen gegen Ende des 2. Jahrhunderts
n. Chr. v or, wohin also dies Auge zu setzen wäre.

Wenn auch der laufende Hund ein viel älte res Ornament war, und besonders
das Subschbrsümuster dem Stil der G ewebe entspmng und sich schon auf sehr alten

Deckengemi ldcn fand, so hatte man es doch eben nicht in G las nachgebil det.
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Wenn somit das Datum dieser ägyptischen S tücke durch die Nordischen
Funde einigem aassen sicher gestelltwird, so werfen sie wieda ihr L ioht nach Nordcn

und speciell auf die S cheiben v on Ob erhof, daher musste dieser Punkt hier etwas

B ei der ausserordentlioh weiten und gle ichf
'

örrnigen Verbreitung der (Herr

perlen ist es schwer
,
ihre engem H eimath auszukunden ; hier treffen wir aber

bildung bei Parrot u. Chipiez zeigt), als das Auge sind so speciihwh ägyptisch, dass
sie in keinem anderen Lande verwendet werden könnten . Auch die Darste llung der
Lotusb lumen, welche häufiger aufMillefioriplattm wiederkehren, sowie die ägyptische
Tracht bc i menschlichen K öpfen bestätigt dies, und man kann somit sicher annehmen,
dass die Millefioritechnik in Aegypten geübt wurde und wohl auch entstanden ist

zu römischer Zeit. Wir wissen ja, dass die Alexandrinische G laskunst zur Kaiser
Zeit in hoher B lüthe stand

, aber Phönicien hatte seine alten Ruhm als G lm heß

land auch noch behalten, besonders die S idonischen K ünstler, und ds ist es v ortheilhaft
sichere B eweise für die Fabrikation in A eg pten zu haben, was dns -

andere Land
all erdings nicht Vollständig auaschlieeat.

Wir sind also durch dies bisherige Erg ebniss zu dem R esultat gelangt, dass

die Millefiori und der Millefioristil aus Aegypten zur Kaiser-zeit nach Europa ge‘

langten. Diese Fähigkeiten den Etruskern beizul egen, ebenso wie die in Italien ge
fundenen Mill efiorig eihese, geht nicht mehr an, letztem gehören in die K aisers eit

’

und sind v i ell eicht auch nur aus Aegypten irnportirt, anfänglich gewiss. Wie man
den mgyptischen Einfluss sich auf das uns zunächst besch5Rigende Mil lefiori-Email
vorstel len soll , ist aber doch nicht leicht aufzuklüren. Die O bjects , Fibeln, G eldsse,
wie sie sich im europaischen Römerreic>h finden, haben nicht das mindeste Aegyp
tische

,
sondern bewegen sich recht im europäischen F ormenkreise. Also entweder

ist die Fabrikation der Mill efiori mit der G lasfabrikation ü berhaupt nach Europe ,
zuni chst nach Italien gewundert, oder man müsste an einen Import v on Millefiorio

sti ben denken, die dann v on den Emaillenren weiter v erarbeitet wurden. Was

für den B ezug aus einer mehr einheitlichen
,
weiter zurü ckliegenden Quell e spricht,

ist die grosse G leicbmäsägkeit gerade der Mill efiori-Emails, welche durchaus keine

prov inziell en Verschiedenhe iten zeig en.

Die Quel le der römischen Emailtechnik üb erhaupt nach Aegypten zu v er.

legen, dem liegt kein G rund v or. Doch ist der Osten für die Zeit der Diadochen,
wo man die Vorbedingungen suchen müsste , und auch fiir die K aiserzeit, noch viel
zu wenig erforscht, und muss diese Frage vorläufig offen gelassen werden.

Wenn wir uns nun wieder nach deni Norden wenden, so finden wir zur

K aisemeit auch ausserhalb des römischen R eiches eine Anzahl emaill irter Objecte ,
an Zahl allerdings bedeutend zurückstchend gegen die grosse Menge innerhalb des

l imes. Diesel ben tragen mit Ausnahme einiger britanischen‚
die wohl noch in

diese Periode hineinrag en, einen rein römimhen, zieml ich gl eichmässigen Charakter
b is in den äussersten Osten, wo einige etwas &amdartigere Formen auftreten.

In Ostpreussen sind mehr emaill irte S tücke gefunden, als auf e inem anderen

barbarischen G ebiete v on dieser G rösse, was aber wohl nur der genaueren Durch
forschung der Provinz zuzuscln‘

eib en ist.
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Nordeuropa während der letzten vier Jahrhunderte v. Chr. eine weitverbreitete
E mailliflechnik auf B ronze und auch auf Eisen mit B lut as bestand , die man
in der am meisten chamkteristisohen Ausbildung als F urc hen sehm e lz b ezeichnen
kann. Während der römischen Kaiserzeit kam im römischen Re iche aus noch nicht

naher ermitte lter Quelle ein stil istisch verschiedener S chmelz auf, im Al lgemeine

F lächenschmelz
,
der mit ganz verschiedenemMaterial arbeitete, mit, we itmehr Farben

und mi t Zieg elg las. N ur bei einer ganz beschränkten Klasse römisch er O bjects tritt

noch F urchena:hmclz aufmit B lutg las, oft in Verbindung mitNiello, T auschirung und

blaugrünem Email. Die römischen emaill irten O b jects sind im R eiche in all en

nördlichen Provinzen einander sehr ähnlich
,
nur einige locale Formen treten auf,

hauptsächl ich in G al lien.

Im zweiten Jahrhundert trittdasMill efiori-Email auf, beeinflusstdurch ägyptische
T echnik und lassen sich b ei diesen G egenständen keine localen Unterschiede erkennen.

In den B arbarenl ändern Norddeutschland, Dänemark, findet sich eine Anzahl
emaillirter S chmuckstü cke, einig e G emase v on. echt römischen Formen. Eine bar
b arieche Emailtechnik scheint während der Kaiserze it nur in B ritannien fortzuleben
und im fernen Osten, wo neben römischen O bjecten einige G egenstände v on bar

burischem oder umgewandelt römischem Typus auftreten.

G egen Ende des 4. Jahrhunderts verschwindet die Emailtechnik im ganzen

weströmischen Re iche und scheint hier
'

im 5. als erloschen zu betra chten sein.

Denn es tri tt nun eine neue Decomtionsweise bei allen ge rmanischen Völkern
auf

,
sowohl bei denen ,

welche das G ebiet des früheren Römischen R eiches besetzen,
als bei denen, welche ausserhalb bleiben. Die zahlreichen goldenen und silb ernen

S chmuckstücke und B eschläge v on Werden dieser so äusserst prachtliebenden Periode
der grossen Völkerwanderung enthalten in aufgesetzten goldenen (oder silb ernen

Zellen) rothe zug eschliffene T äfelchen v on G ranat, seltener v on anderen Farben (grün),
wo es noch näher festzustell en wäre

, ob man es mi t. G las oder Edelste in zu thun

hat. Diese an die Technik der Aegypter des thebanischen R eiches erinnernde Kunst
,

die „v erretüarie oloisonnöe
“

, ist auch in Ostpreussen nachg ewiesen in zwei goldenen
Rosetten mit G ranateinlage v on Warn ik am K r. H efligm beil, welche die Schlafen
eines Pferdes geziert hatten (Prov inzial —museum). Die Entstehung dieses S tiles ist

entschieden im Orient zu suchen
, der Urquell e aller technischen K ünste . Diese Hero

m a bezeugt das vielleicht älteste aller bekannten S tücke, ein Pectorale aus G old

mit G ranaten im Wiesbadener Museum. (Cohausen a. a. 0 . p. 217 T il. I F ig . 8) zu

Wolfsheim b ei Mainz g efunden, mit der persisc hen Inschrifi „
Artschshater

“

, Welche

ihrer Form nach ins 8 . Jahrhundert gesetzt Wird.

Im übrigen E ur0pa tritt diese Technik erst im 5. Jahrhundert auf, nur für

den S üdosten an den Küsten des schwarzen Meeres hatKumpel in demWerke „Der

G oldf1md v on Nagy - Szent - Miklös“

(B udapest 1886) geze igt, dass man sie hier

schon ins 4. Jahrhundert mrüekv erfolgen kann (p. 1 17 E s wird daselbst auch

gezeigt, dass man die Quell e dieser T echnik nicht in B yzanz suchen darf, sondern

dass sie weiter im Osten
,
jedenfalls im N eu-Persischen R eiche zu finden sein muss.

Die weitere Verbreitung durch Europa wäre hauptsächlich den G othen zu verdanken,
welche am längsten an den S itzen dieser halb spütclassisohen, halb schon orientalisirtau
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wenig Funde bekannt, wo in den Zellen noch Email neben Steinen auftritt. In den

zu Worms findet zwischen G ranaten eine kl eine B osette mit weissem Email erfüllt.

Die G ermanen haben diese Kunst wohl nicht weiter g eübt.
Zwar finden sich in G ri bern dieser Zeit noch hin und wieder Fibeln und

Knöpfe mit echtem Email, gegen die mit eingelegten S te inen allerdings in

schwindender Zahl , doch tragen diese alle
,
soweit ich vorläufig heurtheilen kann, den

früheren römischen Charakter , so z. B . einige Fibeln v on E nvermeu (Seine In

ferienre , Cochet Normandie souterraine , T af. XI . ein wunderschöner Knopf mit

Mfllefiori—Mosaik lümail (ib id. T af. K V. der Oberhofer S cheibe sehr nahe verwandt

und jedenfalls zu derselben Zeit fabricirt, eine Fibel mit ringförmig gestalteter S cheibe

p. 24 T af. I II . welche Fausset selbst als ein Unimm unter den vielen anderen

Fibeln bezeichnet u . A. m. E s sind auch anderweitig echt römische Sehmncksechm
auf fränkischen K irchhöfen gefunden ,

so z. B . ArmbmaW hu nia —Fib eln , wie die
bekannte im G rabe Childerich15‚ oder eine andere zu Chernay ’

) (B urgund). Man ent

nimmt daraus die auch anderweitig bekannte T hetsache , dass die B erharen römische
G ruber geplündert und. sich so in B esitz älterer römischer A rtefacte g esetzt haben.

Cochet hat daher entschieden Unrecht, wenn er (a. a. 0 . p. 864) sagt, viele der

Normannischen Ffl>eln seien mit Email bedeckt „gewesen
“

. Zum T heil hatten diese

S tücke eingelegte S teine enthalten
,
eine kleinere Zahl , die immer sehr vereinzelt auf‘

treten, wie manchmal hervorgehoben wird, waren echt römisch, stammten aber aus

älterer Ze it, so dass die v on Cochet angeführte Aeuseerung G all ia B elgica (zumal im

aus unseren früheren B etrachtungen hervorgeht, widerlegt ist. Erst Funde sicher

fränk isch er emaillirter Objecte könnten ein spärliches Fortlaben dieser Kunst

Hingegen blüht sie im Osten Europas aufs Neue auf und erwächst zu dem
byzantinischen „Zellenschmdz

“
. Diese Entwickelung ist noch in v ollstfindiges

Dunkel gehüll t: ein Zusammenhang mit dem westl ichen G rubenschmelz ist Völlig

haben , und diese kann wieder nur im Orient liegen, wo trotz des Wechsels der

herrschenden S tämme diese K ünste v on den ältesten Zeiten b is auf die G eg enwart

nie eine wirkliche Unterbrechung erlitten haben. Die Technik der mit E mailfiu ben
bemalten G läser

,
der glasirten T hongeechirre finden wir gerade hier seit dem Alter

muss auch die Emailtechm
'

k fortg epflanzt sein und zwar in der aus Aegypten be

sisohen Reiche der S asseniden (226- 636) zu
,
dessen B l üthe also recht in die Zeit

1 ) Ung
'

a r i eche R e v u e 1889 p. 189.

2) B audot : Mom. s. eépulturee des B arbaree de l
’

E poqne Mérovingienne en B ourgogne,

(Mem. de la Comm. dee Antiquité d. l. Cöte d‘

or V. m . KV. Die noch ältere v orrömischo

F ibel XV. 8 ist E inzd fund, ee fragt sich also
, ob nie aus den B urgunder G räbern stammt.
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der Völkerwaudemng ßllt. Später traten die Araber das künstlerische Erbe des

Orients an.

'Leider ist gerade die Saesanidische Cultur nur äusserst ungenügend.

dazu beitrag en, einen der dunkelsten Punkte in der G eschichte der K leinkunste des

E inem solchen E influsse haben wir jedenfalls auch das Email auf den G old

gefi esan des Fundes v on Nagy-Sc snt»hiiklös zuzuechreibau
,
dieser wunderbaren

des 4. Jahrhunderts
,

wie Hampel a. a. 0 . ausgeführt hat. Die Emailreste

sind hier äusserstspärlich, am me isten bei dem goldenen dosenartigen G efiisse (l iampel

N o. 19 F ig . 27 wo sich zwischen den re ichen B anken R este eines durchsichtigen

blauen Emails erhalten haben und 2 Rosetten aus 2 conoentrischen K reuafignren

zusammengesetzt, deren Felder mit weissen und einem mehr durchsichtigen b laulichen

und amethystrothen Email erfüll t sind. E s zeigt sich also in Technik , S til und
Material eine voll ständige Verschiedenheit gegen die weströmische K unst, und man

darf wohl um so mehr auf orientalische T echnik schl iessen, welche sich die g er

manischen Völker nicht aneigneten, da die hier auftretende bei den unzähligen, oft

recht kostbaren und künstl ich ausgeihhrten O bjecten
'

im Westen nicht weiter fort.

Hingegen muss sich aus derselben Quelle des bymnünische Emsflcloisonné

entwickelt haben
,
dessen noch vollständig dunkle E ntstehungsgeschichtc hier aber

nicht mehr weiter verfolgt werden kann, zumal sie v on don F ragen, die uns zunächst
interessiren zu weit abführt.

Im Abendlands verschwindetwie gesagt das Email v olletiindig , bis nachher das

byzantinische und. die späteren mitte lalterlichen Formen am R hein und Limoges

(Der Vortragende giebt eine kurze Uebemicht dieser Entwickelung bis auf die

N euzeit, besonders nach B ucher G eschichte der technischen K ünste, wo aber gerade

die G eschichte das frühmittelalter lichen Email cloisonné mw gc lhafier dargeste llt ist,
als es das jetzt bekannte Material zu lä.ß t.)

Aus den Zeiten der Völkerwanderung ist noch ein besonders wichtiger Fund
hervorzuheben v on K ottlach ‘

) bei. G locknitz am S emmering aus G raben
,
welche

mit denen v on R estlie in Ungarn nahe verwandt zu sein scheinen. Hier fhnd man

eine Anzahl Ohrringe mithalbmoudf
‘

0rmigcn Schildchen, welche bunt ausgefüllt waren.

Der kleinere Theil dieser Objects befindet sich im Münz und Antikm -Cabinet zu
Wien

,
der andere (gerade die abgeb ildeten) soll noch im Privatbesitz zu G raz sein.

E s Wäre dringend erwünscht diese Sachen für eine öfi
'

entlhahe Sammlung zu retten und

sie im neuen ethn0graphiech
-anthropolcgiechen Museum inWien mit den übrig en zu

vereinen. Diese letzteren konnte ich nichtzu G esicht bekommen. N ach den schl echt

erhaltenen Wiener S tücken und nach der unklaren B eschreib ung scheint hier eine
‘

1) v. Sachen : Ueber Ansiedlungen und Funde aus heidnischer Zeit in N iederöetu eich

(8itmmgsber. zu Wien B d. 74) p. 48 (618) TH. V. F ig . 77- B l .
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des an den T ag was die Fragen, welche in dieser Uebersicht offen gelass

Der Vortrngende ging schliesslich auf die Emeillen O stesiens über, welche nach

der Einnahme des Sommerpnlastes des Kaisers v on China 1859 durch die Eng länder

und Frenzoeen und nach der 1858 durch Commodore Perry erfolgten Aufschliessung
Jepens in N ame nach E uropa gekommen sind und durch ihre wunderbar schöne

Arbeit in E uropa den G eschmack fiir Emaill en und deren F abrikation wiederhelebt

haben, obwohl sie bei uns weder an g leich vollkommener Arbeit, noch besonders an

B illigkeit erreicht werden können.

Diese Ehnails sind sämmtlich Cloisonnés und zeichnen sich durch kühne leichte
Zeichnung , welche in Japan einem eleganten N ulm‘

ßl imnü huldigt, aus. Die B e

fürchtung . dass die japa nische Kunst b ei dem riesigen E xport verfallen wurde, scheint
sich glücklicherweise nicht zu bestätigen, da g erade die Japaner auf der N ürnb erger

Metel leuss£ellung 1885 m der Emeillerie eminente F ortschri tte aufwiesen.

Vermög e der F reundlichkeit des Herrn Director Al brecht konnte der Vertrag endß
eine Reihe v on dem hiesigen G ewerbe Museum gehörig en B ronzetellern verlegen,
welehe die F eb rikation der emailb

'

rten G eg enstände in ihren verschiedenen S tadien
zeigen. De": Kupferteller wird zuerst mit. der Zeichnung b edeckt , denn stückweise
mit dem eingekochtenWm 0b chleim einer E rdorchidee, B letia hyecinthina, b estr ichen

und hierauf die nach Vorzeichnnng gebogenen , ausgeg lnhten S treifchen Messingbnnd

gekleb t, welche nach dann nach E instreuung v on L öthpul v er engelöthet werden. In

diese Zellen wird nlsdenn des mit Wasser ange l
-ishans Ihnnilpu her eingetrag en und

eing eschnwhm, eine O peration, die mehrmals wiederholt werden muss, bis elle Zellen

und alle beim S chmelzen entstandenen B lasen vollständig ausgelit sind. Abschleifen

N a c h t r a g . Nach Abschluss dieses Aufsatzes g ing mir erst das neueste

Heft v on „L indenschmit, Alterthümer unserer heidnischen Vorzeit, B and I V H eft 4
"

Gflbem abbildet und deren B emerkungen knüpft, die mit den oben angeführten

T hateechen in vollstem Widerspruche stehen
,
und die daher eine kurze Erwiderung

grosser
Menge in den F rauengräm bei de

l

r

l

i

{
g

g
rmenischen S tämmen auftmten und

zwar in neuer Form und Technik, während 2 K eiserzeitnur einfach gefippfe grüne

auffal lend
,
dass die zur Kaiserzeit geübte Mill efioritechnik nicht gleichzeitig auf die

Anfertigung der S chmu0kperlen verwendet wurde .

1 ) Der Vortragende b ittet ihm v on solchen F unden, besonders den, wie aus ob iger Aus

einnndernetxung ergieb t, seltenm u vorrömischen, oder falls sich gar Emnil in Funden zeigt, die hinter

die röm ische K aiserzeit gesetzt werden, ihn freundliche Mittheilung zu machen.



wohl eb enso massenhaft als in £rünkischer Zeit, und sie finden sich, wie oben erwähnt,

in ahm luter G leiohmäsmigkeit v on Frankreich b is nach Asien und A egypten. Die v on

L indenechmit angeführten orang egelben Perlen mit blau-weissen Augen, treten circa.

400 Jahre v . Chr., also lange v or der Kaiserzeit nichtnur in Norddeu tschland, sondern

auch in ganz Europa
'

und den anderen E rdtheil en um das Mitte lmeer herum auf.

Ferner hatte die Technik der G lasperlen gerade in der Kaiserzeit ihren höchsten ,
se ither nie mehr erreichten S tand. Zu £r£üxkischer Zeit wurde sowohl das

Material schl echter als die Arbeit m ehläsaiger, es trat absolut kein neues Moment
hinzu , alles hesirt nur auf der Technik der v orhergehenden Periode : wir treffen
dernt keine neue

,
sondern die Ausläufer einer verfallenden Technik. Neue Formen

entwickeln sich all erdings in Fortbildung der früheren, man kann sie ab er nicht als

Verbesse rungen bezeichnen . Die Mill efioriperlen treten
,
wie schon erwähnt, bereits

im B eginne der Kaiserzeit auf
,
verändern dann Form und Muster ein wenig , so dass

wie auf den gleichzeitigen Emaill en was gerade die nordischen G räber deutlich
zeigen : die Technik ist. b ei den Perlen der auf den E maillen v orangegangen, wie

naturgemäss, nicht nachg efo l g t. Die Mmefioriperlen g ehen dann die ganze Kaiser
ze it durch und reichen noch in den Anfang der Völk erwanderung mi t hinein, jeden
falls weil sie aus einer durch die groese B eweg ung nicht berührten Quelle stammten.

S ie sind hier ab er wieder nur noch die Ausläufer der lange geübten T echnik, und stammen
manchmal segar wahrscheinl ich aus geplünderten G räberu der R ömerzeit. An Zahl
treten sie gegen die anderweitigen Perlen immer sehr zurück. Die fränkischen Perlen

g ehören überwiegend zu den belegten, wo man auf die em eiehte G rundm aae mit

erhitztem farbigem G lesstabe Streifen und Tupfen auftrug , eine Technik, die schon

in die frühesten Zeiten der Perlenfabrikation m ückre ieht.

E in g rosser T heil der fränkischen Perlen wird jeden fal ls aus dem Osten, dm
nunmehrigen ausser

-
sten Re g ionen des oetrömiwhen R e iches stammen

,
der wahrscheiw

lichen Quelle der Mehrzahl der früheren Perlen, denn einige F ormen
‚
finden sich

identiech in Eng land, Frankre ich, Süddeutschland, Ostpreussen (wo auch diese Periode
v ertreten ist), Ungarn, am Kaukasus

,
während andere Formen mehr dem Westen

e ig enthümlioh sind
,
die b ei der noch ford ehenden G lasindustrie zum Theil also auch

hier fabrieirt sein können.

Aus Ven edig stammen die Perlen aber auf ke in en F al l. L indenschmü

möchte . sogar die G lasarmringe der süddeutschen G räber ausVenedig herle iten, welche
aber der mittleren L a Träne—Ze itangehören, also ca. 600 (allenfal ls 500) Jahre v or die

G ründung Venedigs fallen. A usPhöni cien stammen diese höchst wahrscheinl ich
,
haben

aber mit der Lagunenstadt nichts zu thun. Venedig gewann seinen Rang als möch

tig er Handelsplatz ,
der zwischen Orient und Occident v ermitte lte erst nach der

Wie sich aus derMonografie dellaVetrarie Venezianae Murenese (Venezia 1874)
ergießt, sind die Nachrichten v on einer frühen einheimischen G h efnb rikation in Ve

nedig ganz unsicher , ja fast mythisch. Erst nach 1000 fall t etwas mehr L icht der
auf. Wie ich in der Januar-Sitzung dieses Jahres (Vortrag über Aggry—Perlen) zum
Theil in Anlehnung an obiges Work , mehr noch auf eigene B eebaohtungen gestü tzt

gezeigt habe, wurden im 15. Jahrhundert eine eig ene Art mehrfach überfangener
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Perlen hergeste l lt, in Nachahmung der antiken Mill efioriplatten (nicht der hl il lefiori
Perlen). Die Perlen alle luoerna ,

die jetzt noch fab riairt werden, soll en erst im

16. Jahrhundert erfunden sein , ü berhaupt erklären sich die Autoren obigen Werkes

gegen ein weit, etwa ins 1 8. Jahrhundert zurüokreichendes Alte r der bunten Perlen,

R olle a ls die Lampe. Die Entdeckung der Perlen alla lucerna mit aufg e l e g ten

F äden
,
wie sie b is heute in Venedig fabricirt werden , hängt mit der schon

n. a. O. erwähnten durch die ganze Strömung der Renaissance bedingten Durch
forschung der Ueberreste des Alterthums zusammen . Man fand die antiken Perlen
und ahmte die einfachste T echnik nach, an die complicirteren haben sich die Vene
ziener nicht herang et mit Ausnahme der modernen Millefioristabe des v er

storbenen Franchini. Auch ist das Material der Venezianischen Perlen nicht so

v ollkommen, als das der Kaiserzeit. Es hat; also in Venedig jedenfalls nicht die alte

oln simhe Tradition fortgelebt, sondern man hat. erst zur R enaissancezeit die alten

Muster wieder nachzuahmcn g esu cht auf dem v on der Natur der Perlen fast v on

selbst gebotenen und schon in frühester Zeit betretenen Wege , aber nicht v oll »

gebiet der G lasperlen sagen, dass die fränkisch-ull emannischen Perlen (des 5. und

6. Jahrhunderts v. Chr.) die letzten Ausläufer einer hauptsächl ich in den östlichen
K üstenlzindern des Mittelmeeres angesessm en, allmählich v erfallandan Technik waren,
deren höchste B lüthe in die Zeit des weströmischen Kaiserreiohes fi llt.

Herr Dr. Jen tzs ch legte zunächst zur Ansicht das im Aufirage der Central
commission für wissenschaftl iche Landeskunde v on Deutschland durch den K önig l .

B ibliothekar P. E. R ichter bearbeitete „Verzeichniss v on Forschern in wissenschaft
licher Lande» und Volkskunde hl itte leuropes, Dresden 1886“

v or, welches für unsere,

in erster Linie der H eimathskunde gewidmete G esellschaft v on besonderem Interesse

sein muss. Sodann legte derselbe die bisher erschienenen Lieferungen des phy sikalh
schen Atlass v on B erghaus, G otha v or, b etonend, dass derselbe neben se inem

hohen allgemeinen wissenschafi.lichen Wertha fiir uns auch insofern v on Interesse

sei
,
als er mit den nöthigen Veränderungen gewissermassen als Vorbild für den phy

sikalisch -statistischen Atlas O st und Westpreussens dienen könne, dessen Heraus

gabe Redner in der Sitzung am 5. Februar 1885 in längerem Vortrag e angeregt

habe. Sodann legte derselbe die fiir das geologische v inzialmuaeum e ing egangenen

G eschenke v or
,
deren Liste wegen der in der Veröfl

'

entlichung der G eschenke ein

getretenen Pause diesmal besonders umfangrei0h ist. E s haben geschenkt die Herr en

1 . Dr. Abromeit : G eweih des Cervus E laphus v on Poschl eitschen ; 2. B ädeker : Silur

kalk v on Kapke im ; 8 . Haflinger : v erkiescltes Holz v on Sob bowitz ; 4. Dr. B Änitz i

v on Cru z ; 8 . B omecker : F euersteinhohlkugel v on Memel ; 9. Professor Dr. R . Cas

pary : dil uvia le Knochen und G eschi ehe v on Puschdorf, Phosphorit v on S chönbrtlck
bei G raudenz

, Knochen und G eschiebe aus dem K reise Flatow, O rthooeratiten v on.

ht
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Plib ischlren ; 68. Hauptmann S teppuhn : G eschiebe v on Cmussen ; 69. B aumeister

Holz ; 71 . S trüwy -Wokell en : wiederholte Sendungen v on G
_
eschieben, Knochen , Dilu

v inlconchy lien v on Sperlings b ei Heilsberg ; 72. T horuu : v erkiese ltes Holz mit B ohr

gängen
'

,
K ugelsandstein, S ilur

v und S moogeschiebe ; 73. Treichel-Hochpsleschken : v er
schiedene G eschiebe und B odenproben; 74. T romml er: ein Stück Mammuthstosszd m
und verschiedene G eschiebe v om Neesen G arten ; 75. Oberlehrer Vsuhöfl

”

en : als E r

gänzung der früher geschea grossen Sammlung verschiedener G eschiebe v on

Wohlen, Kreidev erste ineruugen v on K repen bei Christb urg und Mammuthknoqhen
v on Puschdorf 76. B aumeister Vetter : v erkieseltes Holz v on S chöneck ; 77. Oberlehrer
Vogel : Sandste ingesohieb e ; 78 . Weiss-N iedemowo, Kreis B erent: K ugdssndste in ;
79. Apotheker Weiss-Knimen : Sendste inooncretionr 80. Wentzke—L ubjuhnen : Penta
meruskelk und ein subfossiles Hirschgeweih ; 8 1 . O b erlehmrWermbter : Süm*

geechiebe

v on F elkenhomt bei T apinu ; 82. F räulein Melitta v on Zalewski -R aueohenderfi Kreis

einen Wslfis<:hwirb el ; 84. Lehrer Z inger-Pr. Holland : wiederholte S endung en zahl

85 . Direction der Zuckerfahrik Pmust: ein B ohmrofil sowie verschiedene G eschiebe ;
86. Direction des Steinsalzbergwerks Inowreclaw : eine prächtige Colle ction farbigen
Ste insalzes ; 87. Direction des K önigl . minerslog ischen Museums in Dresden : eine

S ammlung Kreide und Zechsteinpetrefec teu ; ‚ 88 . Herr Beg ieruugs-Meschinmme ister

Patmnky —B romberg : eine g rössere Sammlung interessanter G eschiebe. Hierzu treten

die Resul tate zahlreicher B ohrungen, deren S chichtenproben uns v on den verschieden
sten B ehörden O st und Westpreussens sowie v on K önig l . B ehörden in B romberg ,
B erlin, B reslau, Helle, G logeu nnd Swinemünde zug ingen. Auch B ohrunternehmer
haben unsere Zwecke in dieser Hinsieht wesentlich gefördert., so die Herren R . Qui ck
in Königsberg , B lasendorf in B erlin und Osterode, S tudti in Pr. Holland , Sobibor‘ in
Rosenberg u. A ., gsnz besonders aber Herr Pöpcke in Ste ttin (früher Anklam), v er

treten durch Herrn Ingenieur B iesk e hier, v on welchem wir seit Jahren zahlreiche

prächtige S chichtenprofile erhielten . G anz neuerdings hat derselbe im F ort Kalgen

die Tiefe v on 302m erreicht und damit das tiefste bisher in O st und Westpreussen

vorhandene B ohrloch (Purmall en hei Memel) um 13 m üb ertrofi
‘

sn .

D e rse l b e sprach sodann über die Herkunft unserer Diluv islgeachiebo. Die

überwältigende Mehrzahl der norddeutschen G eschiebe stammt aus Norden oder Nord
osten. N ur am S üdrunde des F l echlsndm

,
insbesondere im Königreich und der Pro

v inz Sachsen ist seit langem die umgekehrte Tmmportrichtung für die G eschiebe
einer bestimmten Dil uv islstufe nachgewiesen. Die G lecielhypothese setzt e ine gesetz

.

miisarige l ineare oder zonele Verbreitung der einzelnen G eschiehetypen voraus. S tatt;

dessen sind einander kreuzende T ransportvorrichtungen mit Sicherheit nachgewiesen.

So sind um nur eine v on den vielen B eispielen anzufiihren silurische Heike

aus Esth und G othlsnd nach G roningen, B asslte aus Schonen nach Leipzig gelangt.
Auch in G rossbritannien sind solche „Intercrossing Em tios

“ bekannt. Hier wie



dort filhrten sie zu dem Schluss, dass die B ewegungsrichtnna des Eises in der
ersten und zweiten Eiszeit v on einander abwichen . Dies wird gestützt a) durch die

B eobachtung zweier v erschiedener R ichtungen v on G letscha schrammrm. anf anstehen

den G este insinseln des norddeutschen Flachlandes, b) durch den auch für Nord

deutschland geführten Nachweis einer zwei G letscherp€ri0den tw nnenden Interglnc.ial
e

die B eobachtungen v on Holms Torell und de G eer, nach denen in S chauen das

Material der oberen G rundmoränen auf den Osten
,
das der untern auf den Norden als

Ausgangspunkt hinweist. So will namentl ich de G ear die G esteine der Alandsinseln

als L aitgesohiebe der jüngeren Eiszeit v erwerthcn, was indese v orläufig wenigstens

fürDeutschland noch nicht als berechtigt angesehen werden darf. Ueberheupt ist es

sehr schwierig , die H eimath eines einzelnen G eschiebes zu ermitteln , weil die Mehr
zahl der in B etracht kommenden v emtsinerungsi

‘
fihrendm Schichten v on Osten nach

Westen sich v erbreitet, während die H eimathsgebiete der krystallinischen G eschiebe
Schweden, Finnland und die Inseln des B ohfischen B uscns erst sehr unzu

reichend erforscht sind. F ür die senonen und cenomanen Kre idegeschiebe Winden
früher schlechtweg S chauen und die dänischen Inseln als H eimath angesehen, wäh

rend Redner nachgewiesen hat, dass dieselben G esteine mit denselben Petrefncten im

grössten Theile O st und Westpreussens den tiefem Untergrund bilden und. daher

gewiss auch am B oden der zwisehenl iegenden Ostsee auftreten. Die Viel spärlicheren

Jumgeschiebe sind 1 11 Ostpreussen zumeist durch Cnrdiooeras
,
L umb erti chnmkterisirt

,

werden in Westpreussm nach seltener
,
in der Mark und in Pommern aber wieder

steine auf das nördliche O stpreuseen, L ittauen, das südliche Kurland und die angrenzen

den Theile der Ostsee, die meisten B erliner Jurageschiebe aber auf einen westlicher—eu
Ausgangspunkt in der Nähe der O dermündungen zurückzuführen sind. Als H eimath

der dev onischen G eschiebe betrachtet man gewöhnlich Liv land. Doch hat der beste
Kenner des lia dischm Dev ons G rowing]: gezeigt, dass schon die b ei Danzig durch
J. K ieww gesammelten Stü cke wegen des Fehlens der Rhynchonella li v onica sowie

wegen ihrer peh
*ogrepbischeu B eschaffenheit nicht aus Livland‚ sondern nur aus der

Ostsee stammen können. Wenn nun Dames bei B erlin trotzdem Dolomit mit R hyn
chonclla liv onice aufi

'

and, so ist das nur ein weiterer B ewe is für die Existenz sich

kreuzender Transportrichtungen. Unter den silmischen G eschieben werden der

B eyrichienknlk auf Oesel und G othland, der Korallen‘ und K rinoidenkalk, ferner der

Oolith auf G othland, der Pentamerus boreslis Kal k
,
Cyclocrinus

-Kalk
,
B eckste inkalk

,

das Wesenb erger und S adewitzm‘ G este in auf E sthlnnd zurückgeführt, während zahl

reiche
,
namentlich b e i B erl in und. Eberswalde durch Dames und B emelé beobachtete

G eschiebe untersilurisch<m und camb rischen Al ters auf O eland und das schwed ische

Festland verweisen. Diese S chwedischen G esteine werden im Osten entschieden

seltener, und auch b ei einzelnen gothl ändischen trifft dies zu. So fand R edner den

noch bei K önigsberg so gemeinen B eyrichienkalk ostwttrts nur b is K osaken bei

G oldap (40 G r. G rewingk denselben in K urland b is 41 G r. 302 Der rothe Cri

noidenksllr. findet nach N öüing se ine Ostgrenze inWestpreussen ; dagegen sind andere

G esteine, v on denen N. dasselbe behauptet, auch (zum Theil mehrfach) in Ostpreussen
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rother Megalaspis
-Kalk b ei R astenburg und S col ithes—Sandste in bei Königsberg ge

fanden. Wenn mithin eine gewisse G egensäüzlichk€it östlicher und westl icher Ver

bre itnngsgeb iete nicht zu verkennen ist, so sind doch die G renzen keineswegs scharf.

Die schwedischen G eachiebe werden in Oflpreussen , die esthlandischen in der Mark
seltener, ohne doch völlig zu fehlen. Unter den azoischen G este inen hatte Re dner

schon früher sowohl finnischen als Mändischen Rapakiwi nachgewiesen, und auch fiir

gewisse Porphyre und Sandsteine E l fdal en und Dalarne
,

fiir G ranatgneisse die G egend
südlich Stockholm als H einmth v ermuthet, ohne doch für die letzteren Verg leiche ans

reichendes B eweißcmaterial zu besitzen. Er verabredete daher mit dem Direc tor der
schwedischen L andesnntermchung Professor Tomi] ein g emeineamw Vorgehen und

sandte in Folge dessen im November 1880 Proben sümmtlicher im Prov inzialmuseum

vorhandener Varietäten ost und westpreussischer G eschiebe i n 385 Handstücken nach

S tockholm,
v on jedem Stü ck die Hälfte unter gleicher Nummer in Königsberg zurück

behalte nd. Durch fieundliche Vermittelung des genannten Herrn sowie des Staats

ge010gen Holst hat nun S taatsgeolog L undbohm in Stockholm die ganze Sammlung
geprü ft und mit schwedischen G esteinen verglichen. So ist zum ersten Mal ein

wirkl ich gründlicher Verg leich dmchg sfllhrt werden, dessen Ergebnisse für unsere

Studien ‚ über die Verbreitung dieser Diluv ialgeaolfiebe v on grundl eg ender B edeutung
se in müssen. Die ansiithrliche Abhandlung L undbohms erscheint in dem laufenden

Heft unserer Schr iften. Vorläufig sei daraus nur mitgetheil t, dass auch L. für die

G ranatgneisse die G egend v on Stockholm (S ödermanland) als H eimath v ermuthet
,

doch ähnl iche G este ine auch aus anderen Theil en Schwedens kennt; dass gewisse

G ranite auf Smflland
,
andere auf Stockholm

,
Dalerne, Norrland und Aland, die Ra

pskiwis auf Al and und Finnland
,
die Porphyre zumeist auf E lfdc lsn und B alarao

sowie auf Aland und Swil land, ein Phonolith (richtige r A egyrin
-Canorinit-Syenit) auf

Dalarne, ein Mandelste in auf G eile
,
endl ich viele Sandste ine und K onglomerate auf

Smdland und die G egend des Kalmarsundes verweisen .

In der darauf folg enden G enera l —V ersamm lung stattete der R endant

den B ericht über die K asse ab
,
welcher v on der Versammlung be iilillig aufgenommen

wurde. Sodann wurden folgende Herren als ordentl iche Mitgl ieder einstimmig auf

g enommen :

1 . Herr Oberlehrer E . Hu ebne r hierselbst,
2. Apothekergehülfe C. L cttermoser hierselbt,
8 . Dr. S ommer , Arzt in All enberg ,
4. Oberlehrer E . S chu l z hiersel bst,
5 . Oberlehrer O h l ert hierselbst.

Der Vorstand wurde einstimmig wiedergewählt, statt des v erstorbenen
S tadtrath L ottermoaer der Observ ator an der hiesigen Sternwarte Dr. Franz
zum S ecret8 ir.
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Verzeiehniss der durch Tausch erworbenen S chriften.

N achstehendes Verzeichniss b itte n wir
'

zug leich als Empfangs

bescb einigung ansehen zu wollen statt jeder besonderen Anzeige. B e

sonders danken wir noch den G esellschaften, welehe au i R eclamation

durch N achsendung älterer Jahrgänge dazu b eigetragen haben , L ücken

in unserer B ib liothek auezufiillen. In gleicherWeise sind wir stets bereit,
solchen R eclamationen nachzukornmen, soweit es der Vorrath der früheren

B ände gestattet, den Wir immer zu ergänzen streb en, so dass es v on

Zeit zu Zeit mög lich wird, auch augenb licklich ganz v ergriffene H efte

Diejenigen H erren Mitg lieder der G esellschaft
, welche derselb en

äl tere Jahrgänge der S chriften zukommen lassen woll en, werden uns

daher im Interesse des S chriflentte nsches zu grossem Danke v erpflichten.

Wir werden fortan eben Gesellschaften, mit denen wir in Com pona stehen,
unsere Schriften franco durch die Post zusenden und bitten, sov iel als möglich den

gleichenWeg einacblagen zu wollen, da sich dies v iel bill iger herau sstellt, als der Buch

hindlerweg. Etwaige Beiacbliisae bitten wir ergebensi, an die resp. Adre
'

sse glii igat be

zu wollen.

B e lg ien .

'

l
‘ l . B rü sse l . A Cadémie Royale des sc iences des lettreai et des arts.

2. B rü sse l . Académie R oyal e de Médec ine. B ull etin
,
8 . Serie 20

2) Mémoires oourounés et autres Mémoires in 8“ VI II 1 .

B . B rü ssel . Société E ntomolqgique de B elgique. Anm ies 29

4. B rü ssel . S ociété malemlo;; ique de B elg ique. Preces-verbaux 1885 80— 144.

5. B rü ssel. S oc iété Royale de botan iqti e. B ulletin 24 a. 25 l .

“

i
“ 6. B rü sse l. Commissions Royales d’

art et d
’

areb é010g ie.

B rü sse l . Société B e lge de Mioroscopie. B ul letin 12 z —1 1 . 13 r.

8 . B rü ssel . Société B e lge de G éographie. B ul letin 10
'

l
' 9. B rü ssel . Observatoire R oyal .

*

i‘ 10. B rü sse l. Société d’

Ahthr0polog ie.

l l . Lü ttich. Société Royal e des sc iences. Mémoims 2 S er. 1 1 .

12. L ü ttich. Société géolog ique de B elg ique. Annales 12 (1884

1 18 . Lü ttich. Institut archéolog ique.
14 Namur. Société archéolog ique.

Dänemark .

15 . Kopen hag en. K ongel ig Dansk Videnskabernes S elskab (S ociété Royale des
sc iences). 1) O v ernigt over F orhandl ingerne. (B ul letin) 1885 3. 1886 1 , 2.

2) S krifter (hi ernoires), N aturv idenskabelig og maternatisk A fdsling 6 R aekke

Il e- n . 111 2- 4. IV 1. 2.



Verzeichniss der durch T ausch erworbenen S chritten.

K openhag en . K ongelig Dansk Nordisk O ldskrifi. S elekab (Soc iété Royale

Kopen h ag en . B otanisk F orening (S ociété botaniqne). B otanisk T idslirift

D eu tsc h es R e ich .

5
. A l ten burg . Naturfomchende G esellschaft des O ste rlandes.

B erl in. Verein zur B eför derung des G artenhaues in den Preussischen Staaten.

B er l in. Physikalische G esellschaft. Fortschritte der Physik im Jahre 1879

B er l in. G esellschaftnaturwi ssenschaftl icher Freunde. S itzungshsrichß 1885.

B e r l in. G ese llschaft für Anthropolog ie, Ethnologie und Urgeschichte . Ver»

B e rl in. G eolog ische Landesanstalt und B ergakademie. Jahrbuch 1884.

g ische S pecialkm
*te v on Preussen und den T hüring irmhen S taaten je

B erl in. Kaiserl ich Statistisches Amt.
‘

r
'*l Statistisches Jahrbuch für das

(S t. d. S eeschifl
'

.

B onn. Naturhistorischer Verein der Preusllischen R heinlande und Westfal en3 .

Heft 78 — 8 1 .

B raunsbe rg . Historischer Verein für Finnland. Zeitschrift fiir die G eschichte

B raunschwe ig . Verein für N aturwissensahaft.



Verzeichniss der durch T anech erworbenen S chriflen.

Bremen.

Bremen. G eographische G esellschaft.. Deutsche geographische Blätte r.

Breslau. Schlesische G esellechafi’

. für vaterländische Cultur. Jahres

B resla u. Verein für des Museum Schlesischer A lterfimümer. S chl esienß

B resl au. Verein fiir S chleeisehe Im ectmflmnde. Zeitschrift fü rEntomolog ie.

Bre sl au. K. 0berbergamt. Production der Be rgwerke‚
Hütten und Sal inen

im Preussischen Stante im Jahre 1885.

C h emn itz. N aturwissem 0haftliclze G esellschnfi»

Ch emnitz. K. Sächsisches meteorolog isches Institut.
Cob urg . h thropoleg ischar Verein.

Colme r. Société d
’
b istoire naturelle.

Danzig . Naturforschende G esellschaft“ 1 . Schriften. Neue Folge VI 3

Darmstad t. Vere in für E rdkunde und mittelrheinisoh geologischer Verein.

D re sden. N sturwissenschaftl iehe G esellschaft Isis. S itzungsherichte und

# 56 . D ü rkh eim cl . FF
. Polli chia. N aturwissensehafll icher Verein der Rheinp

Eb e rswal de. F oretaksdemie B eobachtung er
'

g
‘

ebnisse der forstl ich meteo

E r lang en. Physikal isch-medicinixehe Societät.

‚ F ran kfurt a. M.. S enekenbergischtß G ese llschaft.. ‚

'Ls Bericht 1885 . 1886.

und T unis

'

l
' 66 . F ra nk furt a.. M. Verein fiir G eschichte und Alterthnmskunde .
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Vcr7.eichniss der durch T ausch erworbenen S chriften.

K ie l . Ministerial -Commisezion zur Erforschung der deutschen Meere. E rgeb

nisse der Beobachtungsstationen an den deutschen Küsten über die physika
l iaohen E igenschaften der Ostsee und Nordsee und die Fischerei 1885.

f 102. K lausthal . Nuterwiwenschnihlicher Verein Maja.

K ön ig sb erg . Ofltprenssischer lnndwirthsehaft5 0her Centrnl v erein. König ;

die Verhandlungen der mathematisch-

physikal ischen Klasse . 1886. Ab.

L e ip zi g . Verein für Erdkunde. Mittheilungen 1885.

L e ip zig . N aturforschende G esell schaft. S i berichte 1885 .

Le i p z ig . Museum für Völkerkunde. Bericht 1
JBO Le ipzig . G eologis«:he L andesruntereuchung des Königreichs Sachsen. G eolo

g iseboSpeciala des K önigreichsSachsen
‘
/esooe mitje i

‘

BlattErläuterungen.

1
“ TT

‘5
. Lü nebu rg . N aturwissensoheftl icher Verein für das F ürste nthum Lüneburg .

‘

Megdeb nrg . N eturwissenscheftlichcr Verein. Jahresbericht 1885 .

‘

l
' I

’

1“ Mar ienw erd er. Historischer Vere in für den Reg ierungsbezirkMarienvierder .

1871 — 85 .



Verzeichnis:; der durch T ausch erworbenen Schriften.

1 1231 . Osnab rü ck. N etnrwissenschaßl icher Verein.

1 138. Pose n. G esellseb sfl. der Freunde der Wissenschsflen.

speciell e Naturkunde.

‘

L Ste ttin. G esellschaft für Pommersche G eschichte und
‘

Alterthumsknnde.

A miene. Société L innénne du Nord de la France . Bulletin mensuel VI



Verzeichnis der dur ch T ausch erworbenen 80hrii‘ten.

A pt. Société literaire sc ientifiquo et artistique.

A u x err e. Société des sc iences historiques et naturelles de l 'Yonne. Bul le

B e sancon. S ociété d
"

limulation du Doubs. Mémoires Serie 7— 9.

Bordeaux . Académie des sciences hell es lettree etdes arts. Actes.

“l S er.44— 46 .

Bord eaux. Societe des sciences physiques et naturellee. Mérnoires
Bordeaux . Société de g ingraphi e commerciale . Bulletin 9

Caé n. Société L inm
’mne de Normandie.

‘l lß4. Caön. Académie des sciences arts et hell es lettres.

'

i 165. Ca é n. Assoc iation Normande .

Ch erbou rg . S ociété nationale des sc iences naturelles et mathématiques.

Dijun. Soc iété d’
ag riculture et d’

industrie ag riocle du département de la
Cöte d er.

L a R och e l l e . Société des sciences naturelles de la Charente in

L il l e. Soc iété des sciences de l ’agriculturc et des arts.

Lyon. S O c iété d
’

agricnltnre d
’
histoire nature lles et des arts utiles.

la section

1 182. Pa r is. S miété zoologique d
’
acclimatation.
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Verzeichniw der durch T ausch erworb enen Schriften.

218. H aa rl em. Hollandsche Maatsehappg ter B ev orrlering_
der natuurlmndigen

correspondance de Christian Huyghens, qui sera publiée par la 800. Hall .

214. Haarl em. Hollandsch0 Maatschappij ter B e v ordering v an N ijv erheid. T üd«

1
‘ 216. Leyden.

‘ Herbier Royal .
217.

'

l
' 218 . Luxembourg . Institut Royal G mndducal.
219. Lux embou rg . Section historique de I

'
Institut Royal G randdncal.

i

Pu

221 N ummeg en. N eederlandwhe hotenimhe Vereeniging . N ederlandsch Kmido

kundig Archief.
5

. Ser. IV
222. Utrech t. Physiolot Laboratorium der Utrechtsche Hoogcschool . Onder

1
' 228 . U tre c ht. K en. N ederlandsch Meteorolog isch Institut.

1
“ Bologna. Accademia della acienze.

F l oren z. Societä Italiana di antropologia etnologia e paicolog ie com

229. F lorenz. S ealone fiorentina della aocietä A&ioana d’Italia. B ulletino

"

I
' 280. G enua. G iacomo Doris. Museo civico.

23 1. G enu a. R . Accademia medica . B olletino T . H

284.

235. N eap e l . Accademia delle sc ienze fisiche e matematiche. R endi conti 22— 24

(1883
N eap el . Deutsche zoologische Station . Mü theilnngen VI

Pal ermo. Reale Accademia di scienze lettere e belle arti. B olletino



Verzeichnim der durc li T auech erWQrbenen S chrifien.

241 P isa. Sooiett. T oscana. di S cience naturali. 1) Memorie 7 2. Atti 5
'

p. 1 — 128
‚

242 R om. R eale Accademia dei Lincei. l ) R endiconti I 28 . II l — 14‚
2. S e

mestre l . 2) Memorie della classe di sc ienze fisiche matematiehe e naturalh

8 . S er. 15— 19 1 . 4. S en. 1 .

R om. Societa geografica Italiana.

R om. Comitato geologico d
‘

Ital ia. B olletino 16 (1885) 1 1. 12. 5 1 1 — 8.

1
' S asssa ri. Circolo di sc ienze mediche e naturali.

246. Tu r in. R . Accademia dc lle sc ienze. l ) Atti 1 — 7. B olletino dell
’
O bser

v atorio del la mg ia Université 20

247. Vened ig , Istituto Veneto di soienze lettere ed arti.

Verona. Accademia di agricoltura. commercio ed arti.

O esterre ich -Ung arn.

v oslov noge druitv a (Organ des K r
‘

N at.-V.) I 1 — 8.

1
' 250. Au ss ig . N aturwissenschafilicher Verein.

251. B istritz. G ewerbesehule. Jahresberioht 12.

B r eg en z. Vorar lberger Museumsverein. Jahresbericht 24
B rü nn. K. K. Mithrisch-Schl esisch6 G ese llschaft zur Beförderung des Acker
baues, der Natur und Landeskunde. Mi ttheilungen. 65 1.

B rü nn. N aturforschender Verein. 1 ) Verhandlung en 23 2) B ericht
der meteorolog isohen Commission 188 8 .

255. Budap est. K. Ungarische Akademie der Wissenschaften. 1) Ungarische

Ungarn 3 .

B udap est. K. Ungarisches National -Museum. T ermészetrsyjzi fiizetek

(Naturhistorische Hefte . Ungarisch mit Deutscher R evue IX 8. 4. X L 8.

Budap est. K. Ungarischms National -Museum. Ar chäologische Abthe ilnng .

Archl log iui_ Erteeitöö (Ambäologimher Anzeig er.

V 4. 5. VI 1 - 4.
B udap est. Ungarische geologische Anstalt. Mittheilungen aus dem

Jahrbuche VII 5. VIII 1 - 8. a. R eel . VI 1 . 2) Jahresbericht 1884. 8) Die
K . Ungarische geologisohe Anstalt und deren Ausstellungs

-O hjecte zu der

1885 in Budapest abgehaltenen allgemeinen Ausstellung , zusammengestellt

v on Johann B öckh (Deutsch und (Ungarisch). 4) Specislkatalog der VI. G ruppe
fiir Bergbau, Hüttenwesen und G eologie (Allg . Landesansstellung zu Buda
pest 5) V orträg e , ge legendich desmontanistischen, hüttenmitnnimhen
und geolog ischen Congresses zu Budapest
v. K erpel y : Die Eisenindustrie Ungarns Z. der L andessausstellung 1885.

N e th : Ueber die bisher erzielten Re sultate und die Aussichten v on Petro
b uc hfirfungen in Ungarn.

O b ach : Ueber Dmhßeilbahnen.

Pé l fy : Der G oldbergbau Siebenbürgens.
v. S ol tz: Theorie und Beschreibung des F arbeky und Soltzschen cou



Vemeiehniss der durch T ausch erworbenen Schriften.

Szabo: G esch ichte der G eologie v on S chemmitz.

S zü ts: Kl einere Details über die nasse Aufbereitung .

Bu dap est. Magyar ßldtani tärsulat (Ungarische -geologische G esellschaft).
F öldtani küzlöny (G oo10gis<zhe Mittheilungen) 15 n. 12. 16 1 — 9.

B udap e st. Magyar tcrmészettudomanyi tdrsulat (Ungarische naturwiasen

Schaftliche G esel lschaft).
1) B. v. Inkoy : N eig3

*äg undscineE rv ag erstätten (Ungarisch undDeutsch) 1885 .

H og y l
'

oky : Die meteorolog ischen Verhältnisse des Monats Mai in Ungarn

(Ungarisch und Deutsch) 1886.

H azl insk i : A . Magyar b imdalom mohflöréja (Flora der Ungarischmr

Moose) Ungarisch .

L é zlö: Chemische und mechanische Analyse Ungarischer Thone (Ungarisch

H e rmann : Urgeschichtliche Spuren in den G eräthen der Ungafischen

v olhsthümlkhen Fischerei (Die Ungarischen Cnrorte und Mineralwasser)
Ungarische Landesanstalt 188 5 G ruppe 1 885 .

Budai : Die se cundären Emptiv geste ine des Persainyer G ebirges (Ungarisch

Chy ser : Magyarorazzig gyögy heleje i eé alsv tiny v ézei.

261 . G ratz : N aturui ssensehafilicher Verein für Steiermark. Mittheilnngen 21

22

262. G ratz: Zoolog isches Institut der K. K. Carl -F renzeo niv ersität. Ar

beiten I 1 — 4.

1
' 263. H e rmsnnstadt: S iebenbürg ischer Verein für N aturwiasenschafien.

264. He rmannstadt. Verein für S iehenb ürgische Landeskunde. 1) Archiv 20 2. 8 .

2) Jahresbericht

1’ 265. Innsbruck. F erdinandeum.

266 Innsbruc k. N aturwisscuschafllich-medicinischerVerein. Bericht
267. K é smarlu Ung arischer K arpathenv erein. Jahrbuch 13

1
' 268 K l ag enfurt. Naturhistorisches Landes—Museum für Kärnthen.

1
’ 269. K lausenburg . Siebenbürg ischer Muse umsverein.

270. Kl au senbu rg . Magyar növ étani lspolr (Ungarische botanische B lätte r) her
ausgegeben v on August Kanitz 9

271 . Krakau. K. Akademie der Wissenschaflen. 1) Pamiotnil: (Denkschrifien
10. 1 1 . 2) Zb iör Wind0m0éci do Antropologu K rajowéj (Samml ung v on an

272 L inz. Museum Francisco-Carolinum.

278. L inz. Verein für Naturkunde in Oeste rreich ob der Enns. 1885.

274. P rag . K . Böhmische G esellschaft der Wissenschaften. l ) Abhandlungen.

6. Folge 12. 2) Sitzungsberichte 1882- 84. 8) Jahresbericht 1882— 85.

3) K a lou sek : G eschichte der G esellschaft der Wissenschaften. Heft 1 . 2

summt einer kritischen Uebersicht ihrer Pub licati onen aus dem G ebiete
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Verzeichnis:: der durch T ausch erworbenen S chrifien.

297. H e l eing fore. Socieias pro faune et flora fennica. l ) Meddelariden. 12. 18.

Erscheinungen dee Pflnnzenl ebens in Finnland 1883 .

'

I
' 298 H e l éing for e. F inlw de geologielm Undersökning .

299. H e l sin g fore. Piriaka fornminnesförening (Summen Muineismuistzo).
800. M itau. K urländiwhe G eeellsahefi. fü r Literatur und -Kunst. S itaiungsberiohte

1884. 1885 .

801. Moskau. Société impériale des naturelietes 1884 8, 4. 1885. 1%1 — 8 .

302. Moskau. Musées public et Roaminntzow . 1 ) Numismatisches Cabinet.
Katalog der Münzen 2

,
3 . (R ussisch). 2. 0tseheb (Jahresbericht) 1879— 85 .

303 . Odessa. Société des nahnrnlie£ee de le. nouvelle R ueeie. l ) S epieki (Denk
schriften X 2 und Beilage (Wilhelm: Die fossilen Vogelknoehm der O deseaet

(Dea der matemntieehen Section) 1 — 6.

Pete rsbu rg . Kaiserliche Akademie der Wissenschaften. l ) Bulletin 30 3, 4.
3 1 l , 2, 3 . Méxnoiree 88 2- 8 . 84 1 - 6.

805 P etersburg . O bservatoire physique central . l ) Reperßrium für Meteoro
log ie IX. 2) Annal en 1884.

Petersbu rg . Soc ietas entom010gioe Rossica. Home (Trudy) 19
Petersburg . K. R uesißehe G eographische G esellschaft. 1) Iswestija (Bulle.

tin) 22 O techet (Compte —Renda.

Pe te rsburg . K. Botanischer G arten. 1) Acta, horti pet mpolitemie (Trudy)
IX 2. 2) Catalogue sy stemnücue bibliothecae 1886.

809 Pe tersbu rg . Comité géolog ique. Mémoires (Trudy) 11 2. (earte

géologique generele de le B ueeie, feuill e H 3 . II I 1 . III 2. (carte geo

nikow. G eologische Erforschung der Phosphorite am Dnjestr. 5) Biblio
theque géolog ique de le R ueeie I
R ig a. N eturforeohender Verein. Correapondanzb latt. 29.

S chwed en und N orw eg en .

B erg en. Museum.

Dronthe im. K. Norsk. Videnshebernw S elekab . S h ifier 1882.

G oth enburg . Vetenelzeps och Vitterhete Set et.

Kristiania. K. Norsk Universitat. N yt Magazin fer Naturv idenekaberne

28 3- 11 . 29

Kri stian ia. Videnekeb ernes S elekeb .

K ristian ia. F orening til N orahe fortide mh daemorkers bevaring Aare
b eretning 1884. 2) Kunst och H endv erk fra. Norges F ortid 5. 8) G ola gamle

Kristiania. G eolog ische L andesuntersuahung v on Norwegen.

Kr istiania. Deu Norske Nordhav e-E xpedition 1876— 78 (herausgegeben v on

der N orwegieehen Regierung ) XV (Zwiegy , Crueteoea II v ed S era) , XVI.

(Zoology , Mollueoe II Veci Priele).



820. S tockholm. K. Vetenskeps Akademie. O efv ereigt af F örhsndlingnr 42

(1885) c- 10. 48 (1886) 1 — 8.

321. Stoc kh olm. K. Vitterhets historie och entiquitetsAkademie. 1) Antiquariek

T idskr iaft VII I 1 — 2. 2) Mänadeb led 1885.

822. S tock holm. E ntomologisk F örening . E ntomologisk T idekrifi
‘
. 5 4. 6 1 — 3.

S tockholm. B ohueläns H uehällnings
- Säflekep. B idrag till kännedom om

G öteborg och B ohnelänsd fornminnen och hietorie 1 1 , 12.

824. S tockh olm G eologiekh F örening . F örhendl ingar VII 14. VIII 1
1’ 825 S tock holm. S v erigms gw logiek Undemökning .

826. Stockh olm. Nautiek meteorologisk by rü.

327. Tromso. Museum. 1) Aareheflm‘ 9. 2) Am beretning 1885.

Upsal a. Société Roy al e des sciences (Societas sc ientiarum). 1) Now . Acta
3. S er. XIII. 2) Bull etin mensuel de l

'

O beerv ntoire mété orologique de l
’
Uni

829. Basel. Nah rforsehende G eselleehsß. Verhandlungen VII I. 1 .
380. Bern. Naturforschende G esellschaft. Mittheilungen 1885 8.

331 . B ern. Allgemeine Schweizerische G esellschaft für die gammmten Natur
Wissenschafien. l ) Verhandlungen der 68. Jahmsv ersammlm g zu Locle
1 1 — 18. Aug . 1885 (Actes). 2) Compte B oudri des trav aux presentée la

68 . Session.

882. B ern. G eologische Commission der schweizerischen naturfarechonden G o

8ellscheft. Beiträge zur geologischen Karte der Schweiz. Lieferung 24 (Cen
trelgeb iet der Schweiz, Blatt 1 8) mit Atlas.

888. B ern. Universität. 8 1 akademische Schriften.

'

1
' 834. Chu r. N aturforschende G esellschefi; G raubündtens.

836. F rau enfe l d. T hurgauischc netm
*forsohende G esellschaft. Mittheilungen, flefi 7.

1 886 . G enf. Soc iété de physique et d
’

hietoire naturelle.

837. G enf. Soc iete de géograpbie. L e G lobe, Journal g%grephique 4, S er. V.

Bull etin 2.

338 . Lausanne. Société Vendoise des sc iences naturelles. B ulleh
'

n 8 Ser. 21 93.

22 44.

889. N euehfitel. Société des sciences naturel lee.

840. S ehe ffhausen. Schweizer entomolog ische G esellsohsi’c. Mitflreilungan
VII. 5, s.

841. S t. G a l l en. N aturwiseenschziftlich9 G esellschaft. Bericht 1883— 84.

1
' 842. Z ü rich. Naturforschende G esellschaft
348 . Z ü r ich. Antiquarische G esellschaft. 1) Anzeiger fiir Schweizerische Alter

thumskund
°

e 1885 . 2) Hitthcilm1gen XXII 1. (H sierli : Der Pfihlbeu Wa ll is

hofen).



Verzeichnies der durch T ausch W orbenen S chrifien.

'

l
’ 344. Madrid. Academia de ciencias.

A si en .

B ritisch Ind ien

345 . Cal cutta. Asiatit ociaty of Bengal . 1) Journal rm . 1
, Vol . 54.

Part. 11. Vol. 54. 55 . 1, 2. 2) Proceedings 1885 9, 10. 1886 1 - e.

846 . Ca l cu tta. G eologioal surv ey of India. 1 ) R ecords 18 4. 19. 2) Memoire
in 8° 21 . 3) Memoirs in 4° (Palmwntolog ia Indien). S er. IV. Vol . I. 4, 5.

(Indian pretertiary Vertebrata). S er. X. Vol . II. 6. III. 1 — 6. IV. 1 Suppl„ 2.

(Indian Tertiary and posttertiary Vertebraia). S er . XIII. Vol. I. 4. fasc. 5.

(Salt Range Fossile). Ser. XIV. I. 8 face. 6. (Tertiary and upper 0reteoeoue

N iede rl än disch Indien

1
’ B atav ia. B atav iaasch G en00tschap der Kunsten en Wetensohapetx.

849. B atav
‘

ia. Magnetisch en
'

meteorolog isch Observatorium.

China .

350. S hang ha i. China branch of the R oyal Asiatic S ociety . Journal . N ew S er.

20 4— 6. 21 1 — 2.

35 1 . Tok io.

' Deutsche G esellschaft für Natur» und Völkerkunde O st-Asiens. Mit
theilungeu IV. 84.

A fl‘1k &.

F ranzösisc h e Colonieen.

858 . A lg ier. Soc iété algérienne de climatologie des sciences physiques et na

A meri ka.

B ritisc h Nordamer i ka.

Montreal. Royal society of Canada. Proceedings and T ransactione.

Montreal. G eological and natural history survey of Canada. 1) Ruppert
des Operations 1882— 84 avec Msppee 2) Catalogue of Canadian plants II.

Mu st.
68

—

fi
l

zu den

Berichten v on Aug . Fl etcher 1879— 84. Blatt 1 — 21. h) M ast.
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Verzeichniss der durch T ausch und Kauf erworbenen S chrifte n.

B rasil i en.

884. R io d e Jane iro. Instituto historioo geogrefico e etn0gmfic0 do B rasil.

l ) Re v isita. tn
'

xnensal 46. Cuü logo dee cartas geographica8 ‚
hidrogmphicas

atlas, plnnos e vistas no. bibl. do Inst. B ist. 1885 . 8) Catalogo das mann

scripte s 8 1 . 12. 1883 .

'

l
' 886. R io d e Jane i r o . Museo m cional .

A rg entin i sche R epub l i k.
1 386. B ue nos — A i res. Museo pnhlico.

887 B ue nos — A ir e s. Sociedad eientifica Argentina. Annales 20
Cordoba. Academia nacional di ciencias de le. repub l ica Argentina . B oletin

Ch i l i.

389. S antiag o. Deutscher wissenschafilicher Verein. Hell. 3 .

A ustral i en .

890. S ydney. R oyal Society of N. S . Wales. Journal und Proceedings 17
391 . W e l l in g fon. N eu Zealand Instituto. l ) Tmm actions and Proc eedings 18 .

Index 1 17. 2) Hec tor : Handbook of N ew-Zealand 8) Indien und

Colonial Expedition London. 1886 . 4) Colonia] Museum and ge010gioal

v ey depnrtment: B ronn, Manual of the N ew-Zealand Coleoptera 8, 4.

Angekauft 1886.

G lobu s. Illuü rirte Ze itschrifi für Länder ! und Völkerkunde. 49. 50.

Pe terrnonn. G eographische Mittheilnngen. 1886. E rgänzungshefi . 8 1.— 84.

Annal en der Phy si k und C hem i e. Neue Folge 27— 29. 1886. B eiblfiüe r 10.

1886.

A r chiv fü r A n thropol c»g i e XVI . 4.

Z e i tschr i ft fü r E thn olog ie 18

v . B ernhard i. R eiseerinnemng en an S panien. B erlin 1886.

B ru g sc h (Heinrich). Im Lande der Sonne. Wanderungen in Persien. Auflage .

B erl in 1886.

d e C andol l e. Der Ursprung der Culh1 rpflanzen . Uebersetzt v on Dr. Edmond

Chr ist. Eine F rühl ingsihhrt. nach den Canariscbm Inseln. 1886. B asel, G enf und

Lyon.

D ierk s. Nordafrika im Lichte der Culturgesohhhte . München 1884.

Eb e r s. Cicerone durch das alte und neue Aegypten . 2 B ände. 1886 . S tuttgart

Eng el . G riechische Frühlingstage. Jena. 1887.



Von eichniss der durch Kauf erworbenen S chriften.

G i l ] und Chalmer s. N eu G uinea. Re isen und Missionethätigke it. 1877— 85 .

Aus dem Eng l ischen. Leipzig 1886.

G opäe v i é . B ulgarien und O st-R umelien. Leipzig 1886.

G ü ssfe l d. In den Hochdpen. Erlebnisse aus den Jahren 1859— 85 . 2. Auflage

H ag e r. Kaiser Wilhelms-Land und der B ismarck-Archipel . Leipzig 1886 .

Har tmann. Medagesksr und die Inseln S eychell en, Aldabra, Komoren, Maskarenen.

H er isson. Wanderungen eines Dolmetschers in Cine.

Jandrinzew. S ibirien. G eographische , ethnographische und historische S tudien.

Nach dem R ussischen bearbeitet v on Dr. E d. Petri. Jens 1886.

Johnston. Der K ilimnndschnro. Leipzig 1886.

K l öden und O hm l änd er. B ilder aus den Deutschen K üstenlöndern der Ostsee

K ohü t.
’

Aus dem R eiche der K erpathen. S tuttt 1887.

Krause. Die Tlinkit-Indianer . Jena 188 5 .

K r ümm eh Der Ocean . Leipzig —Prag 1886.

v . Maltzab n. Re ise auf der Insel Sardinien. Leipzig 1869.

Manteg ezza. Indien. A us dem Italienischen. Jena 1885.

N edmey e r
-Ynk assow itseh. G rossb ritnnien und Irland mit. besonderer B erück

N orde n 8 k iö l d. G rönland. Leipzig 188 6.

Pe e huel L ö sch e. Herr S tanley und das CongmUnternehmen. E ine Entgegnung .

R edde. T ul ysch und seine B ewohner. Leipzig 1886.

R e in. Japan. B d. II. Leipzig 1886.

v. d. S te inen. Durch Centrat sü ion. Expedition zur Erforschung des Chingo.

S ehwarz. Kamerun. ließe in die H interlande der Colon
i

e. Leipzig 1886.
S tol l . G uatemala. Reisen und S chil derungen . 1878 — 83 . Leipzig 1886.

V ossbm g . G eschichte der Prenss isehen Münzen und S ieg el. B erlin 1882.

v. Wal de ck. R oeslnnd. I. II . (Wissen der G egenwart). Leipzig -Prag 1886.

v . Wob eser. Henry S tanley und Dr. Pechnel -Lösche . Le ipzig 1886.

Wol f. Wal lis und. Chamonix. B d. I. Zürich 1886.

Zöl l é r. Die Deutschen B & itzungnn an der weetefriknnieohen Küste. IV .

Adressb u ch fiir Königsberg 1886.

B er endt und G öpper t. Der B ernstein und die in ihm befindl ichen Pflanzenreste .

Mit 7 T afeln. B erlin 1845 .

G öppert. T ertiiire F lora v on Sohossnitz. Mit, 26 T afeln. G örl itz 1855.

G ri e seb aoh. Die B ildung des T orfes in den Emsmooren. G öttingen 1846.



Verzeichniw der durch Kauf und G eschenk erworbenenSchriften.

Pal aeontO g raph ioa. Herausg egeben iron K. v. Z ittel . B d . XXXIII. ‘
L i8 i

‘

.

'1 — 8 .

R ömer. G eoguostische Karte v on O bemohleaien. 12 B lätte r. B erlin .

We i n hau ff. Katalog der im europäischen F aunengeb iet lebenden Meeres-Con

Z ittel. Handbuch der Palaecntologie. B d. IL Lief. 4 und 5.

G eschenke 1886.

S chrader. Karl G ustav v on G ossler, Kanzler des Königreichs Preussen. E in

L eb emhild. B erlin 1886. (G eschenk S r. E xce ll enz des Herrn Cultusminister
Dr. v. G oselar).

G öt z. Handel und S tatistik des Zuckers. E rgi£nzungsband. 1885 .

Tag eb l att der 59. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte zu B erlin,

Jacob. Der B ernste in be i den Arabern des Mittelalters. 1886. (Verfasser).
Mey e r , A. B . Das G räben i

‘

el eld v on Hallstadt. Mit. 8 L iohtdruokfi foln. 1886 .

B ib l ioth eka histori80 ° naturalis. Lag erkatalog der B uchhandlung A. Friedländer

H u b er. Reg iste r zu der A ltJ?rense isahen Monatsschrü t I — XXII. Mnnuseript zn'

T he A c ad emy. A Re cord of L iteralnre, learning science and. art. Vol . II. Lon

don 1871 . (Von Herrn Huber).
Eg l eston , Melvill e . Johns Hopkins University S tudies H istorical and political

sc ience. 4 S eries 1 1 - 12. L e Land System of the N ew-Eng land Colonia .

Jentzsch . Das Profil der E isenbahn Zajonalrom -LÖbau. B erlin 1886.

Das Profil der Eisenb ahn B erea ohöneck-Hohenste in. B erlin 1886 . (Verf.)
Maur e r. Die Fauna des rheinischen Unterde v on, zum Nachweis der


