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S e z n a m  p r e d n á s e k

konanych ve schfizkách ífídy mathematicko-prirodovédecké
roku 1891.

Dne 9. ledna.
Dr. L. Ce l a k o v s k y :  O vysledcích vyzkumu botanického v Óechách 

r. 1890.
Dr. F. A u g u s t i n :  O klesání a stoupání vody Yltavské.

Dne 23. ledna.
F. Machovec :  O stredech kfivosti krivek trojúhelníkovych.
A. Mr á z e k :  Príspévky k vyvojezpytu nékterych tasemnic ptacích.

Dne 6. února.
D r. F. Ye j d o v s k y :  O tvoíení strevního epithelu.
Dr. V. Lá s k a :  1. O vypoctu absolutnych perturbad.

2. O jisté transformad rovnic elliptického pohybu.

Dne 6. brezna.
Dr. J. P a l a c k y :  O flofe centralní Indie zadní.
P. P a í í z e k  a Ot. é u l c :  Optické konstanty rhamnosy. 
V. Vá v r a :  Krit. seznam Ostracodü ceskych.

Dne 3. dubna.
Dr. L. Óe l akovs ky :  O novém druhu z rodu Galanthus.
Dr. A. S l av í k :  O vrstvách hercynské oblasti útvaru kfidového.
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Yerzeichniss der Yorträge,

welctie in den Sitzunoeii der inatiiGriatiscii-natiirwissensciiattiicnEn i n e
im Jahre 1891 abgehalten wurden.

Den 9. Januar.
D r. L. Ö e l a k o v s k y :  Über die Resultate der botanischen Durch

forschung Böhmens im J. 1890.
D r. F. A u g u s t i n :  Über die Schwankungen des Wasserstandes 

der Moldau.

Den 23. Januar.
F. M a c h o v e c :  Über die Krümmungsmittelpunkte der Dreiecks- 

Curven.
A. M r ä z e k :  Beiträge zur Entwickelungsgeschichte einiger Vogel- 

bandwürmer.

Den 6. Februar.
D r. F. V e j d o v s k y :  Über die Entwickelung des Darmepithels. 
Dr. Y. L ä s k a :  1. Berechnung der absoluten Störungen.

2. Über eine gewisse Transformation der Glei
chungen der elliptischen Bewegung.

Den 6. März.
Dr. J. P a 1 a c k y : Über die Flora des centralen Hinterindiens.
P. P a f i z e k  & Ot.  S u l c :  Optische Constanten der Rhamnose.
V. V ä v r a : Krit. Verzeichniss der Ostracoden Böhmens.

Den 3. April.
Dr. L. Öe l akovs ky :  Über eine neue Art der Gattung Galanthus. 
Dr. A. S l av i k :  Über die Schichten des hercynischen Kreidegebietes.
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VI Seznam prednäsek.

Due 17. dubna.
Dr. Ma r e s :  0  elektrickém podrâzdëni nervû.
M. L e r c h : 0  theorii fad nekonecnÿch.
Dr. A. Sl av i k :  O presnëjsiin urcovâni stâri diluvialnÿch nânosû 

v severnich Ôechâch.
J. P e r n  er:  0  radiolâriich ceského ütvaru kridového.

Dne 1. kvëtna.
D r. A. H a n s g i r g : Zprâvy algologické a bakteriologické.
J. Ku s ta  : O bludnÿcli valounech a stopâch mesozoické Flory v Permu 

ceském.

Dne 29. kvëtna.
Dr. F. M a r e s :  O novém myografu.
A. S u c h a r d a : 0 j i s t ÿ c h  dvou plochâch rûznosmërek sestého stupnë, 

jez s plochami posouvâni ctvrtého stupnë souviseji.

Dne 12. cervna.
Dr. V. Lâ s k a :  O opravë elementu drah.
Dr. F. Ve j dovs kÿ :  Poznâmky ku zprâvëFola: Contribution à T hi

stoire de la fécondation.

Dne 26. cervna.
Dr. V. L â s k a :  O drâze obëznice Ludovika 292.
A. Mr â z e k :  O hermafroditismu u Copepodü.
C. Za h â l k a :  O souvrstvi glaukonitického vâpnitého slinu v Polabi 

litomëricko-mëlnickém.

Dne 10. cervence.
Dr. J. Pa l a c k ÿ :  O stëhovâni indickÿch zpëvâku.

Dne 9. rijna.
Fr. Ro g e l :  O arithmetickÿch relacich.

Dne 20. listopadu.
J. P e r n e r :  Pfedbëznÿ kritickÿ seznam foraminifer z bfezenskÿch 

vrstev.
A, Gu t z me r :  Poznâmky o iteraci linearnÿch rovnic differencialnich.
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Yerzoichniss der Vorträge. YII

Den 17. April.
Dr. F. M a r e s :  Über elektrische Nervenerregung.
M. L e r c h : Über die Theorie unendlicher Reihen.
Dr. A. S 1 a v i k : Über eine genauere Präcisirung des Alters dilu

vialer Ablagerungen im nördlichen Böhmen.
J. P e r n e r :  Über Radiolarien der böhm. Kreideformation.

Den 1. Mai.
Dr. A. H a n s g i r g :  Algologische und bakteriologische Mitthei

lungen.
J. K u s t a :  Über erratische Blöcke und Spuren mesozoischer Flora 

in der böhm. Permformation.

Den 29. Mai.
Dr. F. M a r e s :  Über ein neues Myographion.
A. S u c h a r d a :  Über zwei Developpable sechster Ordnung, welche 

mit den Rückungsflächen der vierten Ordnung Zusammenhängen.

Den 12. Juni.
Dr. V. Lä s k a :  Über Verbesserung der Bahnelemente.
Dr. F. Ve j d o v s k ÿ :  Bemerkungen zu Fol’s Mittheilung „Contribution 

à 1’ histoire de la fécondation.“

Den 26. Juni.
Dr. V. Lä s ka :  Über die Bahn des Planeten Ludovika 292.
A. Mr ä z e k :  Über den Hermaphroditismus bei den Copepoden.
V. Za h ä l k a .  Uiber das Schichtensystem des glaukonitischen Mergels 

der Gegend von Leitmeritz und Melnik.

Den 10. Juli.
Dr. J. P a l a c k ÿ :  Über den Wanderzug der indischen Singvögel.

Den 9. Oktober.
Fr. R o g e 1 : Über arithmetische Relationen.

Den 20. November.
J. P e r n e r :  Vorläufiges krit. Verzeichniss der Foraminiferen aus den 

Priesener Schichten.
A. Gu t z me r :  Bemerkungen über die Iteration linearer Differential

gleichungen.
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v in Seznam píednásek.

Dne 4. prosince.
Dr. A. Sl avi k:  Zpráva o nové pánvi útvaru Permského u Vlasimë.

Dne 18. prosince.
Dr. J. E. S t u d n i c k a :  Príspévek k nauce o radách sraísenych.
Dr. F. Ve j d o v s k ÿ :  K otázce o pûvodu mesoblastu.
A. Mr ázek :  O tak zv. Monocystis tenax, flagellatu cizopásném.
F. Machovec :  O souvislosti stredû kfivosti krivek binomickÿch 

a krivek trojúhelníkovych.
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Verzeichniss der Vorträge. IX

Den 4. December.
Dr. A. Sl av i k :  Bericht über ein neues Becken der Dyas-Formation 

bei Wlaschim.

Den 18. December.
Dr. F. J. S t u d n i c k a :  Beitrag zur Theorie der gemischten Reihen.
Dr. F. Ve j d o v s k y :  Zur Frage über den Ursprung des Mesoblastes.
A. Mr ä z e k :  Über den sog. Monocystis tenax, einen parasitischen 

Flagellaten.
F. Ma c h o v e c : Uiber den Zusammenhang der Parabeln und Hyperbeln 

höherer Ordnung mit den Krümmungshalbmessern der Dreiecks- 
curven.
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N ákladem  královské £esk¿ spoleinosti náuk. — Tiskem  dra £dv . G régra v Praz* 1891.
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1.

Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens
im J. 1890.

Von Prof. Dr. L. Celakovaky in Prag.

(Vorgelegt den 9. Jänner 1891.)

Im vergangenen Jahre wurde als neue Art für Böhmen nur Rosa 
involuta Sm. (R. Sabini Woods) aufgefunden. Zahlreicher waren die 
neu beobachteten Abarten und Bastarde. Von ersteren sind zu nennen: 
Urtica dioica v. microphylla Hausm., Hieracium praealtum subsp. 
florentinum All, Petasites officinalis ß. fallax Uechtr., Vaccinium myr- 
tillus v. leucocarpum Hausm., Anemone ranunculoides v. subin-  
t e g r a  Wiesb., Potentilla verna ß. g l a n d u l i g e r a ,  Rubus glandulosus 
subsp. e c h i n a c e u s  Cel. Hybride Formen sind neu: Melica nutans 
X  picta, Hieracium p i l o s e l l a  X s e t i ge r um,  Petasites a l bus  
X  Ka b l i k i a n u s ,  Epilobium nutans X palustre, E. nutans X alsi- 
nefolium. (Die in der Schrift hier hervorgehobenen Formen sind neu 
aufgestellt und beschrieben worden.) Ziemlich bedeutend ist die Anzahl 
seltener und seltenster Arten, für welche neue Standorte, z. Th. in 
solchen Districten, aus denen sie bisher nicht bekannt waren, nach
gewiesen wurden.

Die interessanteren Funde sind im nachstehenden Verzeichnisse 
mit einem Sternchen bezeichnet, die Novitäten mit fetter Schrift her
vorgehoben. An der Durchforschung betheiligten sich und lieferten 
mehr oder weniger ausgiebige Beiträge folgende Herren. Im Aufträge 
des Comitö’s für naturwissenschaftliche Landesdurchforschung bereiste
H. Fr. B u b ä k  (B), Lehramtscandidat, abermals das böhmische Mit
telgebirge, dehnte seine Untersuchungen weiter aus, bis Levin und 
Triebsch nördlich von Leitmeritz, dann bis an’s Erzgebirge und südlich 
bis an die Eger bei Laun und Posteiberg. Aus seinem reichhaltigen 
Verzeichniss neuer Standorte konnten nur die wichtigeren hier Auf
nahme finden. Herr Jar. Kost äl (K) ,  Techniker, botanisirte und sam-

l*
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4 Lad. Celakovsk^

melte dagegen im nordöstlichen Theile, von Holic bis Reichenau und 
Solnic und bis in das Adlergebirge. Ich selbst machte eine Excursion 
an das Riesengebirge (wegen Petasites Kablikianus), nach Chudenic 
(wegen Gentiana chloraefolia) und mit dem Sohne nach Einsiedl bei 
Marienbad (wegen Cerastium alsinefolium).

Weitere Pflanzenbeiträge oder Verzeichnisse sendeten die Herren:
Cype r s V. v. (C) in Harta, aus dem Riesengebirge und dessen 

Vorgebirge.
J a h n  Josef (J) in Piberschlag, aus der Gegend von Gratzen 

und Puchers.
H o v o r k a Jaroslav (H) in Reichenau, aus der Gegend von Rei

chenau und Solnic.
K a l e n s k y  Emanuel (K) in Hlinsko, aus der Gegend von 

Hlinsko, Skutc.
Ko p e c k y  Karl (Ko), Gymnasialprofessor in Reichenau, und 

seine Schüler, von Reichenau und Solnic.
L i c h t n e c k  er  K. (L) in Kladno, aus der Gegend von Kladno 

und Wegstädtel a. d. E lbe; dann von Neu-Bystric.
P i t t n e r  (P) in Podersanka, von ebendort.
S e k e r a  Johann (S), Hörer der Technik, aus der Gegend von 

Hlinsko.
T e s a f  Anton, Gymnasialprofessor, von Reichenau.
V e l e n o v s k y  Josef Dr. (Ve), von Hirschberg, Peruc.
Vo d ä k  Wenzel (V) in Wlasim, aus der Gegend von Teinitz, 

Wlasim und sonst von der unteren Säzawa bis zum Moldauflusse.
W e i d m a n n  Anton (Wn) in Wittingau, von Wittingau, Lomnic.
P. W i e s b a u r  Joh. S. J. (W) in Mariaschein, von Mariaschein, 

Mittelgebirge bis Libochovic.
Z i t k o  Josef (Z) in Chrudim, aus der Gegend von Chrudim, 

Hefman-Mestec.
Zo r n i g  F. (Zg), Bürgerschullehrer in Leitomysl, von Leito

mysl.
P. Z ä r a  Anton (Z) in D. Kralup, aus der Gegend von Kralup, 

Kaaden.
Allen diesen Herren spreche ich hiermit besten Dank aus.
Einige Angaben aus dem Riesengebirge sind entlehnt aus: Re

sultate der Durchforschung der schlesischen Phanerogamenflora im 
J. 1889 von Fi ek.  Ferner sind aus dem Gebiete der floristischen 
Literatur Böhmens erschienen: Analytickä kvetena okoli mesta Rych- 
nova nad Kn&hiou. Sestavil Karel Kopecky ,  c. k. gymn. prof.
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Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens. 5

y Rychnove 1888. Ein für Schüler bestimmter Schlüssel zur Bestim
mung der um Reichenau wachsenden Pflanzen mit Standortsangaben. 
(Einige Berichtigungen, die sich mir aus der Ansicht der eingeschick
ten Pflanzen ergaben, sind im Folgenden angegeben.) — Botanischer 
Wegweiser im Gebiete des nordböhm. Excursions-Clubs. Von Dr. F. 
Ha n t s c h e l .  Leipa 1890. Eine sorgfältige Zusammenstellung der im 
nördlichen Böhmen (von Aussig bis zum Jeschken, von der sächsischen 
Grenze bis Leitmeritz) wachsenden Arten und ihrer Standorte, zumeist 
nach dem Prodr. Fl. Böhm., enthält aber auch neue Standorte von 
mehr localem Interesse.

Vor der systematischen Aufzählung gebe ich noch eine Über
sicht der besonders interessanten und seltenen Arten und Formen 
nach den Districten ihrer Fundorte.

B ö h mi s c h e s  Mi t t e l g e b i r g e ,  Basaltformation, westlich bis 
Bilin, Brüx und von da südlicher bis Posteiberg; die südlichen Aus
läufer in die Ebene des Egerflusses reichend; nördlich zwischen 
Aussig und Levin. Hier wurden auf neuen Standorten gefunden:

Woodsia ilvensis, Stipa Grafiana, Melica picta, uniflora, Bro- 
mus serotinus, Triticum caninum ß. glaucum, Allium strictum, Iris 
sambucina, Parietaria officinalis, Rumex maximus, Hieracium Zizianum
u. setigerum, pilosella X praealtum, piloselfa X setigerum, Schmidtii
v. grandidatum u. v. macilentum, fragile, barbatum, Cirsium panno- 
nicum, Physalis alkekengi, Veronica aquatica, Orobanche epithymum 
v. major, Picridis, coerulescens, bohemica, Primula officinalis v. pan- 
nonica, Thalictrum foetidum, Pulsatilla patens, Ranunculus Petiveri, 
Viola ambigua, Linum austriacum, Peucedanum alsaticum, Rosa Sa- 
bini, Jundzilli, scabrata, tomentella.

Im Westen des behandelten Gebietes, wo sich’ zwischen Seido- 
witz und Posteiberg ausgedehnte, z. Th. salzhaltige Wiesen ausbreiten, 
die zum erstenmale (vom H. Bubäk) untersucht wurden, kommen 
insbesondere vor: Carex secalina massenhaft, Juncus Gerardi, Orchis 
palustris, Taraxacum leptocephalum, Scorzonera parviflora, Lappa 
macrosperma, Lepidium perfoliatum (an der Bahn), Spergularia mar- 
ginata, Gypsophila fastigiata, Melilotus dentatus, Trifolium parvi- 
florum.

Im und am E r z g e b i r g e  nächst Brüx und Teplitz: Muscari 
botryoides, Epipogon aphyllus, Aristolochin clematitis, Hieracium 
barbatum, Anemone ranunculoides v. subintegra, Potentilla verna v. 
glanduligera.
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G Lad. Celakovsky

E l b e n i e d e r u n g  bei Wegstädtel: Najas marina, Thymelaea 
arvensis, Elatine hydropiper; bei Kostomlat: Mélica nutans X  picta. 

H i r s c h b e r g e r  Moorwiesen: Eriophorum gracile.
R i e s e n g e b i r g e  und dessen Vorgebirge: Equisetum pratense, 

Petasites officinalis v. fallax, P. Kablikianus X  albus, Delphinium 
elatum, Epilobium nutans X  alsinefolium.

A d l e r g e b i r g e :  Carex limosa, Doronicum austriacum, Carduus 
Personata, Stachys alpina.

Re i c h e n a u ,  So l n i c  bi s  gegen  Opoc no :  Sesleria uligi
nosa, Glyceria nemoralis, Bromus serotinus, Orchis globosa, Cirsium 
pannonicum, Verónica montana, Stachys alpina, Helleborus viridis 
(subspont.), Isopyrum thalictroides, Polygala austriaca, Rosa canina 
X gallica, Ononis hircina.

P a r d u b i c :  Catabrosa aquatica.
C h r u d i m : Hieracium flagellare, H. pilosella X praealtum v. mi- 

crocephalum et macrocephalum.
H 1 i n s k o : Poa silvática, Cardamine trifolia, Agrimonia 

odorata.
G r a t z e n  und P u c h e rs im südlichsten Böhmen: Botrychium 

rutaefolium, Veratrum álbum, Malaxis monophyllos, Doronicum au
striacum, Elatine triandra, Rubus glandulosus subsp. echinaceus.

I. Cryptogamae vasculares.

O p h i o g l o s s u m v u l g a t u m L. Holic: nasse Lehne bei Pobéáovic; 
Solnic: Wiese mit Ononis hircina (K). Chudénic: Waldrand am 
Zdär beim Badebassin! nach anderweitiger Mittheilung auch auf 
dem Koui'im.

B o t r y c h i u m  l u n a r i a  Sw. Leitomysl: hinterWlckow (Zg). Hohen- 
elbe: Wiesen am Heidelberg und bei den Füllebauden (C). Ro
senthal bei Graupen am Erzgebirge (W).

^ B o t r y c h i u m  r u t a e f o l i u m  A. Br. Puchers: auf Haiden und 
grasigen Waldblössen zerstreut (J)!

As p l e n i u m g e r ma n i c u m Weiss. Hlinsko: hinter Blatno in der 
Terasse (Ka)!

A s p l e n i u m  v i r i d e  Huds. Hlinsko: hinter Blatno mit voriger 
einmal 1 Expl. (Ka)! Hohenelbe: im Sattler bei Langenau auf 
Urkalk in Menge, „ Silbergrund bei Schwarzenthal; Glimmer
schieferfelsen nächst dem Wege von Spindelmühle nach dem Elb
grund spärlich (C).
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Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens. 7

A s p i d i u m  l o b a t u m Sw. Potenstein; Berg Chlum bei Litic reich
lich; Reichenau: Thal der Alba oberhalb Skuhrov (K). Hohen- 
elbe: Buchenwald im „Frischen Wasser“ bei Langenau, Gneiss- 
felsen nächst dem alten Bergwerk und unterhalb der Töpfer
bauden im Silbergrund bei Schwarzenthal (C).

As p i d i u m t h e l y p t e r i s  Sw. Opocno: im Walde beim Hofe 
Ostrov (K).

* W o o d s i a i 1 v e n s i s R. Br. Basaltfelsen des Berges Panna bei 
Triebsch, zahlreich (B)!

P o l y p o d i u m  R o b e r t i a n u m  Hoffm. Hlinsko: Ritzen der Strassen- 
überbrückung bei Chlum (Ka). Kalkmergellehnen bei Kostelec a. 
Adl., Zädoli bei Wamberg, Reichenau: bei der Stadt und im 
öertüv dül, überall häufig (K). Hohenelbe: Sattler bei Langenau, 
Pelsdorf (C).

E q u i s e t u m  ma x i mu m Lamk. Vrchüra bei Tumau; Feld und 
Strassengräben bei der Friedeimühle nächst Saubernitz (B)!

* E q u i s e t u m  p r a t e n s e  Ehrh. Hohenelbe: Waldwiese an der Elbe 
bei Pelsdorf (C).

L y c o p o d i u m s e l a g o L .  Reichenau: ve Vcelnöm; Adlergebirge: 
um die Descbnayer Koppe hie und da (K).

L y c o p o d i u m a n n o t i n u m L. Chlum bei Hlinsko (Ka).
L y c o p o d i u m  c o m p l a n a t u m  L. (genuinum). Reichenau: im 

Thale Vcelnö, steril (K)! Riesengebirge: bei St. Peter (Kablik
t. C.)

II. Gymnospermae.

P i n u s  m o n t a n a  Mill. a) u l i g i n o s a  (Neum.). Erzgebirge: auch 
auf den grossen Mooren zwischen Ullersdorf und Neustadt, auch 
bei Grünwald (B)I

III. Monocotyledoneae.

L e m n a  g i b b a  L. Hohenelbe: im „Sumpf“ bei Harta (C).
* N a j a s  m a r i n a  L. Wegstädtel: in der Elbe nach dem diesjährigen 

kleineren Hochwasser massenhaft (L)!
Z a n i c h e l l i a  p a l u s t r i s  L. Im Mühlgraben bei Pecka massen

haft (C).
P o t a m o g e t o n  p e c t i n a t u s  L. Opocno: Teich bei Semechnic (K)I 

Tschausch bei Brüx (B).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



P o t a m o g e t ó n  a c u t i f o l i u s  Link. Solnice: im Teiche bei Öerni-
kovic(K)!

S p a r g a n i u m  mí n i mu m Fr. Wie vorige (K).
A n d r o p o g o n  i s c h a e m u m  L. Bielathal des Mittelgebirges ver

breitet; Hochpetsch, Weberschan, Posteiberg häufig, Hügel bei 
Stein-Teinitz, Chlumcan, Veltéá, Kozov, Kröndorf (B). Wittingau: 
Damm des Teiches Svét (Wn)I

P a n i c u m s a n g u i n a l e  L. Kladno: auf Gartenland (L)! 
b) c i l i a r e  (Retz). Sandfelder in Wegstädtel (L).

f S e t a r i a  i t á l i c a  P. B. Wegstädtel: nächst einem Garten (L)l Bei 
Deutsch-Zlatnik im Grossen gebaut (B)!

S e t a r i a  v e r t i c i l l a t a  P. B. Kladno: auf Gartenland in der 
Hüttengasse (L)!

Mi l i um e f f u s u m L .  Potenstein, Reichenau: Thal der Alba bei 
Skuhrow (K).

S t i pa  J o a n n i s  Cel. Rösselberg bei Brüx, Schusterberg bei Hoch
petsch, Klampenberg bei Seidowitz, Milayer (B)l Aussig: Ma
rienberg, Ziegelberg bei Ober-Sedlitz (B).

* S t i p a  G r a f i a n a  Stev. Klampenberg, Schusterberg (B)!
* S t i p a  T i r s a  Stev. Spitzberg bei Brüx; Klampenberg und Schuster

berg (B)! Langer Berg und Buschberg bei Stein-Teinitz (B).
S t i p a  c a p i l l a t a  L. Wettel bei Roudnic (L)l
L e e r s i a  o r y z o i d e s  Sw. Soborten, auch offen blühend; zwischen 

Welkan [Lkáñ] und Klapay nur clandestin (W).
C a l a ma g r o s t i s  l a n c e o l a t a  Roth. Solnice: im Haine, und am 

Cernikovicer Teiche (K).
C a l a ma g r o s t i s  H a l l e r i a n a  DC. Adler-Kostelec: am Bache bei 

Gross-Öermnä, in sehr tiefer Lage (K). Solnice: im Hain, im 
Thal bei Rehberg (Ko).

f P h a l a r i s  c a n a r i e n s i s  L. Bielathal: bei Stadic gegen Kosten 
zahlreich verwildert (B)!

H i e r o c h l o a  a u s t r a l i s  R. et Sch. Posteiberg: am Flohberg bei 
Hfrivic zahlreich (B)l

S e s l e r i a  coerul eaArd.  a ) c a l c a r e a  Op. Posteiberg: am Chlum 
bei Lenesic (B)! Bäba bei Jecan, Basalt; Ziegenberg bei Wes
seln (B).

* b) u l i g i n o s a  (Op). Reichenau: im Thal Vcelné, Wiese 
unter dem Schafstall bei Lipovka (Ko). Solnice: torfige Wiesen 
und Bach bei Jestétic; ausgedehnte Wiesenmoore bei Weiss- 
Oujezd (K).

8 Lad. Gelakovsky
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A v e n a  s t r i g o s a  Schreb. Im Saathafer bei Kladno, Motycin, Li- 
busin (L). Säzavagebiet: Felder bei Bukovan, Pecerad, Ledec (V). 

Av e n a  p r a t e n s i s  L. Reichenau: bei Bezdökau, an der Strasse 
gegen Studänka (Ko).

Ai r a  c a r y o p h y l l e a  L. Chrudim: Sandfelder bei Lhota Rabstejnskä 
häufig (Z)!

C o r y n e p h o r u s  c a n e s c e n s  P. B. Svidnice bei Adler-Kostelec 
(K). Zwischen Teinitz a. Säz. und Krusican (Y)!

K o e l e r i a  c r i s t a t a  Pers. (K. ciliata Kern.). Jicin: gegen Ostruzno 
(B)! Rownay unter dem Rip (Rosicky). Zbän bei Kounowa; Ta- 
chau: hinter Wittingreut im Kiefernwalde; Zäfeci bei Horaidovic 
(Öel. fil.)! Kvetnä bei Pfibram (B)!

* Mel i  ca p i c t a C .  Koch. Woparner Thal bei Mileschau (Kabät).
Posteiberger Fasanerie, an einer Stelle zahlreich (B)!

Melica mit ans X picta (M. Aschersonii M. Schulze in Mittheil. d. 
bot. Ver. f. Gesammtthüringen zu Jena 1889). Meist locker
rasig , mit bogig-aufsteigenden Halmen; Blätter d u n k l e r ,  
t r ü b e r  gr ün als bei M. picta, schmaler; Blatthäutchen zwar 
ausgebildet, häut i g ,  a b e r  n u r  s e h r  kurz,  g e s t u t z t .  Hüll
spelzen in der unteren Hälfte der Rückseite trüb violett (ähnlich 
wie bei M. nutans), Deckspelzen etwas derber als bei M. nutans. 
Die vorliegenden Exemplare mehr vom Habitus der M. nutans, 

doch durch die Ligula sofort unterscheidbar. Nach M. Schulze ist der 
Bastard, dessen Pollenkörner verkümmert und inhaltslos sind, sehr 
variabel, in den Merkmalen zwischen beiden Stammarten schwankend, 
doch in der Regel grosse vielhalmige Rasen, ähnlich wie M. picta, 
bildend.

Bei Kostomlat an der Elbe unter den Eltern, Juni 1887 (Ve)! 
Wurde mir vom Finder erst heuer mitgetheilt.
* Me l i c a  u n i f l o r a  Retz. Gipfel des Gross-Wostray beim Schrecken

stein (B) 1
Mel i ca  c i l i a t a  L. (M. transsilvanica Schur). Hoblik bei Laun, 

Buschberg bei Stein-Teinitz, Kozower Berg, Bäba bei Jecan, 
Libes bei Zelkovic, Plöschenberg bei Dfemcic, Hrädek bei 
Tfiblic, Sauberg bei Svincic; im Bielathal häufig, Marienberg bei 
Aussig, Gross-Wostray, Steinberg bei Ritschen, Dreiberg und 
Kelchberg bei Triebsch, Geltsch (B). *

f. lobata (M. lobata Schur). Rispe lappig - verzweigt, aus 
mehreren ährig zusammengezogenen, langen Zweigen zusammen
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10 Lad. Celakovsky

gesetzt. So bei Brüx: zwischen Rudolfsdorf und Obernitz, meist 
diese Form (B)l

var. g l a b r a t a :  untere Blattscheiden sämmtlich kahl, Spreiten 
schmal, zusammengerollt, aber Blüthenstand dicht wie sonst bei 
M. transsilvanica (Schur). So im Thal Vcelnö bei Reichenau 
spärlich (K)!

P h r a g m i t e s  c o mmu n i s  Trin. ß f l avescens  Cust. Egerufer bei 
Posteiberg (B)!

S c l e r o c h l o a  d u r a  P. B. Retschitz bei Deutsch-Kralup (Z)! Brüx 
häufig: Rudolfsdorf, Schwarzer Berg, südlich von Prohn; Hoch- 
petsch, zwischen dem Langen Berge und Schusterberge, Milayer 
Meierhof, Pocerad, Wolepschitz, Fuss des Hoblik, Lenesic; Postel- 
berg: Akazienwäldchen bei der Kaserne, Fahrweg zur Levanicer 
Fasanerie, Skupic gegen Lipenec (B).

P o a  b u l b o s a  L. Hlinsko: Bahndamm bei der Stadt (Ka)! Rabin 
hinter Stechovic (V).

P o a  p r a t e n s i s  v. a nc e ps  gl auca.  Sandige Grasplätze bei 
Hirschberg (Ve)! Dux: Fahrweg beim Döllinger Schacht (W)!

* P o a  s i l v a t i c a  Chaix. Hlinsko: Waldsümpfe bei Ruda nächst 
Chlum (Ka)!

E r a g r o s t i s  mi n o r  Host. Posteiberg: Mauer des fürstlichen Gar
tens (B)!

Mo l i n i a  v a r i a  Schrank b) s i l v e s t r i s  Schlecht. Fuss des 
Göltsch und zwischen Ritschen und Tasov, in Wäldern zahl
reich (B)!

* C a t a b r o s a  a q u a t i c a  P. B. Pardubic: im Graben am Wege nach 
Studänka reichlich (K)!

At r o p i s  d i s t a n s  Gris. Brüx mehrfach, Tschausch, Sedlitz und von 
da auf den Wiesen bei Seidowitz und Pocerad, Seidschitz, Hoch- 
petsch, Priesen bei Posteiberg, zwischen Kozow und Worasic, 
bei der Lenesicer Heuschuppe (B).

G l y c e r i a  p l i c a t a  Fr. Um Hlinsko an Waldbächen verbreitet (Ka). 
Um Kostelec a. Adl., Reichenau bis in das Adlergebirge ver
breitet (K). Hefmanov-Mestec: u Flusärny (Z)!

* Gl y c e r i a  n e mo r a l i s  Uechtr. & Körn. Adler-Kostelec: Sumpf 
am Waldbächlein bei Gross-Öermnä (K)!

F e s t u c a  my u r u s  L. Chrudim: in Lhota ziemlich viel (Z)! Postel- 
berg: Akazienwäldchen am Wege von Skupic nach Lipenec mas
senhaft (B)! Nedvezi hinter Stechovic (V)!

F e s t u c a  h e t e r o p h y l l a  Lamk. Wälder bei Horni Pozäry (V)!
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F e s t u c a  a r u n d i n a c e a  Schreb. Chrudim: na Vorlinách, sehr 
häufig (Z)! Seidschitz: am Bache gegen das Laboratorium und 
gegen Hochpetsch, Webrschan, Pocerad (oft auch 6—lOblüthige 
Ährchen) (B)!

F e s t u c a  s i l v á t i c a  Vill. Zákova hora, Karlstein bei Svratka, 
Hlinsko: unterhalb Horní Bubäky, bei Srnä u. a. (Ka)!

F e s t u c a  p r a t e n s i s  Huds. X L o l i u m  p e r e n n e  L. Posteiberg : an 
der Strasse zwischen Pocerad und Wolepcic mit den Eltern (B)!

Br achypodi j um s i l v a t i c u m R. & Sch. Kostelec a. Adl., Reiche
nau, Solnice, Holic, verbreitet (K).

Br o mu s  c o mmu t a t u s  Schrad. Kostelec a. Adl. spärlich (K.); 
Reichenau (als Br. arvensis in An. Kv. Kop.)! Verbreitet von 
Brüx, Seidschitz, Hochpetsch, bis Posteiberg, Levanic, Hoblik
u. s. w. (B)!

Br o mu s  a r v e n s i s  L. Hlinsko: im Getreide spärlich (Ka)!
Br o mu s  p a t u l u s  M. &K. Hochpetsch, Pocerad, Koloseruk, Brüx: 

zwischen Rudolfsdorf und Obernitz (B)!
B r o m u s  s t e r i l i s  K. Wittingau: nur im Graben beim Parke spär

lich (Wm)!
* Br o mu s  a s p e r  Murr, b) s e r o t i n u s  Ben. Häufig um Reichenau: 

im Vcelné, Späla und Fasanerie, Hain bei Jestétic, buschiger 
Abhang bei Wamberg, Fasanerie beim Hofe Ostrov und am 
Lhotsky-Teich bei Opocno (K). Göltsch (B)!

Br o mu s  e r e c t u s  Huds. a ) t yp i cus .  Habrovä bei Reichenau (Ko)! 
Dreiberg bei Triebsch (B).

ß) l e i o s t a c h y s  Öel. Fuss des Ziegenbergs bei Wesseln, 
Posteiberg: Fasanerie und an der Bahn gegen Lisan (B)!

T r i t i c u m  g l a u c u m Desf. Wegstädtel nächst dem Nordwestbahnhof 
(Spelzen kahl, aber zugespitzt oder kurz begrannt, L )! Im Biela- 
thal ziemlich verbreitet, Hoblik, Langer Berg bei Stein-Teinitz, 
Kozower Berg (B). Zwischen Hochpetsch und Seidschitz (glumis 
hirsutis, aristatis, B)!

* T r i t i c u m c a n i n u m L. ß g l a u c u m Hackel. Levlner Thurm
berg (B)!

f Lo l i  um m u l t i f l o r u m  Lamk. Chrudim: Wiese bei Öankovic 
häufig (Z)! Posteiberg an der Eger, Weltéz bei Chlumcan (B)!

Lo l i um r e mo t u m Schrank. Im Lein bei Neu-Bystric (L)!
H o r d e u m mu r i n u m L. Um Posteiberg verbreitet (B).
Cy p e r u s  f uscus  L. Pistovy bei Chrudim (Z)!
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C y p e r u s  f l a v e s c e n s L .  Elbufer zwischen Zäluz und Racic bei 
Wegstädtel (L)!

S c i r p u s  c o m p r e s s u s  Pers. Chrudim: im Thiergarten bei Studeny 
spärlich, bei Bytovan (Z)! PobeZovice bei Holic, mit Carex 
distnns (K). Fuss des Rösselberges bei Brüx, zwischen Hoch- 
petsch und Milay; grosse Wiesen zwischen Pocerad und Sei- 
dowitz (B)! Marienbad: am Waldwege oberhalb Rauschenbach ! 
Krusicany (Y).

S c i r p u s  T a b e r n a e m o n t a n i  Gmel. Tümpel von Pfedonin bei 
Wegstädtel (L)! Fuss des Schusterberges und des Hoblik, Po
cerad: gegen Posteiberg an der Bahn und auf den grossen 
Wiesen gegen Seidowitz (B).

S c i r p u s  p a u c i f l o r u s  Lightf. Solnice: am Bache gegen Jestetic (K). 
Oberhalb Rauschenbach mit Sc. compressus!

S c i r p u s  u n i g l u m i s  Link. Wiesen zwischen Selnitz und Böhm. 
Zlatnik, grosse Wiesen zwischen Pocerad und Seidowitz, Fuss 
des Hoblik, und nächst der Lenesicer Fasanerie (B).

S c i r p u s  o v a t u s  Roth. Elbufer bei Zäluz bei Wegstädtel (L)!
E r i o p h o r u m  a l p i n u m L. Riesengebirge: am Rehhorn (Traxlei), 

am Weisswasser bei 800 M. (C).
E r i o p h o r u m  v a g i n a t u m  L. Gratzen: Moor bei Kropfschlag (J )!
* E r i o p h o r u m  g r a c i l e  Koch. Sumpfwiesen bei Habstein (Ye)!
Car ex  pau c i f l or a  Lightf. Adlergebirge: Gipfel der Deschnayer 

Koppe (K)!
C a r e x  p u l i c a r i s L .  Kostelec a. Adl.: bei Gr. Öermnä und bei 

Zdelov an Waldbächen (K).
Ca r e x  D a v a l l i a n a  Sm. Reichenau, Jahodov, Lokoty, Solnic, 

Skuhrov, Teiche Lhotsky und Semechnicky bei Opocno (K). Chu- 
denic: Wiese am Rande des Waldparks gegen Kanicek, mit C. 
pulicaris!

Ca r ex  t e r e t i u s c u l a  Good. Öernikovicer Teich bei Solnice (K).
Ca r ex  e l o n g a t a  L. Chrudim: Thiergarten beim Studeny am Teich

rande mit C. canesccns (Z)!
Ca r ex  c y p e r o i d e s  L. Gross-Cermnä im feuchten Kiefernjungwald 

(K); bei Dobfan (Volf)! Hlinsko: gegen Holetin (Ka).
Ca r ex  b r i z o i d e s  L. (genuina). Teilnitz im Erzgebirge (W)! Va- 

zovic bei Chleb, Wiesengräben (Y)!
Ca r e x  d i s t i c h a  Huds. Öernikovicer Teich bei Solnice (K). Lipovka 

bei Reichenau, Kostelec a. Adl. (Ko)! Brüx: zwischen Solnitz und
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B. Zlatnik, Wiesen zwischen Pocerad und Seidowitz und von Po
cerad gegen Vrbka an der Bahn (B).

Car ex s t r i c t a  Good. Brüx: Teich auf dem Plateau des Rössel
berges (B)!

Car ex  c a e s p i t o s a L .  Wiesen unterhalb Litohrad bei Reichenau 
(Ko, als C. stricta)!

C a r e x  mo n t a n a  L. Rauschenbacher Heide bei Einsiedel bei Ma
rienbad !

Ca r e x  u mb r o s a  Host. Chudenic: auch nächst dem Waldbassin und 
Wiese zwischen Kanicky und Chocomysl!

Ca r e x  t o m e n t o s a  L. Solnic und Reichenau (K, Ko), Holic (K). 
Laun: zwischen dem Milayer und Schusterberg; Hasina-Lehne bei 
Skupic nächst Posteiberg (B).

C a r e x  a t r a t a  L. v. a t e r r i m a  (Hoppe). Abhang der Kesselkoppe 
gegen den Grossen Kessel (C).

* Ca r e x  l i mo s a  L. Adlergebirge: Torflöcher am Gipfel der Desch- 
nayer Koppe (K)!

Car ex  g l a u c a  Scop. Noch bei Hohenelbe: im Sattler und am 
Biner bei Langenau (C). Moldauufer bei St. Johannes Strom
schnellen (V)!

Car ex  p s e u d o c y p e r u s  L. Hlinsko: Waldsümpfe „u Rudy“ bei 
Chlum (Ka)! Brüx: Teiche bei Kopitz (B).

* Car ex  s e c a l i n a  Wahl. Bei Pocerad auf den Wiesen gegen Postel- 
berg und auf den grossen Wiesen gegen Seidowitz massenhaft 
(B)! (An Wiesenpfaden in Rasen bis 1 lj2 Fuss Durchm., Ähr
chen meist gezweit, auf den Wiesen selbst kleiner, mit einzelnen 
Ährchen.)

Ca r ex  H o r n s c h u c h i a n a  Hoppe. Reichenau: Wiese u Lipovky 
(Ko)!

Ca r e x  d i s t a n s  L. Solnice: am Cernikovicer Teich und beiWeiss- 
Oujezd, Bach gegen Jestetic (K), Lukavice, Vrchoviste (Ko). 
Holic: Lehne bei Pobezovic mit Ophioglossum (K). Brüx: bei 
der neuen Zuckerfabrik, zwischen Selnitz und B. Zlatnik; grosse 
Wiesen zwischen Seidowitz, Pocerad und Posteiberg, zwischen 
dem Schusterberge und Milayer, Fuss des Hoblik (B). Brunners
dorf (Z)!

Ca r e x  Oe d e r i  Ehrh. f. maj or .  Stöckeln bei Podersanka (Bittner)!
Ca r ex  a m p u l l a c e a  Good. Brüx: Fuss des Rösselberges, Erzge

birge bei Moldau (B)!
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J u n c u s  f u s c o a t e r  Schreb. Öernikovicer Teich bei Solnice; Opocno: 
beim Hofe Ostrov und am Semechnicer Teiche (K).

J u n c u s  s u p i n u s  Mönch. Öertüv dül bei Reichenau (K). Brüx: 
Teichel bei Tschöppern (B)!

J u n c u s  s q u a r r o s u s  L. Moorwiesen bei Puchers (J )!
* J u n c u s Ge r a r  di Lois. Zwischen Selnitz und B. Zlatnlk, Seid-

schitz, grosse Wiesen zwischen Seidowitz, Pocerad und Postel- 
berg, zwischen dem Milayer und Schusterberge (B).

L u z u l a  p a l l e s c e n s  Bess. Ratzkenberg bei Levin bei Auscha (B). 
T u l i p a  s i l v e s t r i s  L. Linkes Egerufer bei Posteiberg.
L i l i u m m a r t a g o n L .  Kalklehne bei Wamberg, Albathal bei Sku- 

hrov, Fasanerie bei Reichenau (K).
Ga g e a  mi n i m a  Schult. Hennersdorf bei Hohenelbe (C), Postei

berger Fasanerie (B).
Ga g e a  a r v e n s i s  Schult. Hennersdorf bei Hohenelbe (C). Deutsch- 

Kralup, Prosteritz auf Feldern spärlich (Z)!
O r n i t h o g a l u m  t e n u i f o l i u m Guss. Milayer, Hoblik, Weberschan, 

Posteiberg, Skupic (B).
O r n i t h o g a l u m  n u t a n s L .  Bei Brannä (schon seit Fr. Kablik) 

in Getreidefeldern nächst der nach Starkenbach führenden Strasse 
noch jetzt in grosser Menge; auch in Grasgärten bei Langenau (C). 

Al l i u m u r s i n u m  L. Solnice: auf der Homole bei Cernikovic (Ko)! 
j -Al l i um p a r a d o x u m  Don. Prag: auch im Haine von St. Prokop 

(Paul)!
* Al l i u m s t r i c t u m  Schrad. Berg Kusov bei Dremcic nächst Tfi-

blic mit A. montanum (B)!
Al l i u m a c u t a n g u l u m  Schrad. Leitomysl: Wiese bei Osik (Zg)! 

Cankovic bei Hrochov-Teinitz (Z)!
Al l i u m v i n e a l e L .  Svidnice bei Adler-Kostelec, Pobezovic bei 

Holic (K). Langenau, Harta, Hennersdorf bei Hohenelbe (C). 
Weberschan bei Laun; Bielathal: zwischen Schwatz und Hostomic, 
Oberleitensdorf (B).

A l l i u m r o t u n d u m  L. Hochpetsch: Felder zwischen dem Langen 
Berge und Schusterberge, zwischen Skrsina und Koloseruk an der 
Strasse (B)!

M u s c a r i  t e n u i f l o r u m  Tausch. Brüxer Schlossberg und Spitzberg, 
Kozower Berg, Buschberg bei Stein-Teinitz, Hrädek bei Tfiblic (B).

* M u s c a r i b o t r y o i d e s  DC. Mariaschein: Rosenthal, in Obstgärten
sehr viel (W)!
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An t h e r i c u m l i l i a go  L. Weingärten in Wegstädtel (L)! Goldberg 
und Hirschberg bei Kaaden (Z)!

A n t h e r i c u m r a m o s u m  L. Wald oberhalb Alt-Holic (K).
P o l y g o n a t u m o f f i c i n a l e  All. Lhota bei Netvoric (V).
P o l y g o n a t u m  m u l t i f l o r u m  All. Posteiberger Fasanerie (B).
P o l y g o n a t u m v e r t i c i l l a t u m  All. Wamberg, Reichenau, Gross- 

Öermnä (K). Tasov gegen Tschersing (B). Puchers (J)!
Col chi cum a u t u m n a l e L .  Hlinsko: bei Mlejnek sehr spärlich. 

/ .  v e r n u m v i r e s c e n s  (mit völlig verlaubten, grünen Perigon
blättern) bei Mariaschein: Wiese beim Bahnhof, ziemlich häufig 
(W)! B. Leipa: Wiese bei der Papiermühle (Höger ap. W)!

♦ V e r a t r u m  a l b u m L. (Lobelianum). Puchers: Abhänge des Stein
berges auf nassen Stellen (J)!

Bu t o mu s  u m b e l l a t u s  L. Öernikovicer Teich bei Solnice (K). Ho- 
stovic bei Chrudim (Z). Luxmühlteich bei Dux (W)!

S a g i t t a r i a  s a g i t t a e f o l i a  L. Luxmühlteich bei Dux (W)!
H y d r o c h a r i s  mo r s u s  r a n a e  L. Kopitzer Teiche bei Brüx (B)!
L e u c o j u m  v e r n u m  L. Bialathal: bei Weihenitz und Liessnitz (B).
* I r i s  s a mb u c i n a  L. Bielathal: Anhöhen bei einem Weinberge bei 

Kosten am rechten Bielaufer (B)! Anhöhen zwischen Stadic und 
Hlinai und am Ratschenberge auf Felsen (B).

I r i s  p s e u d a c o r u s  L. Stfibfichy bei Chrudim (Z)!
I r i s  s i b i r i c a  L. Medice bei Hefman-Mestec (Z)! Malkau und Grün 

am Erzgebirge (Z)! Wittingau: Wiese beim Schiesshaus (Wn)!
* G l a d i o l u s  p a l u s t e r  Gaud. Dymokur: im Zähorsky Revier und 

bei Komärov auf der Lehne beim Teiche (Hesz)!
Orchi s  u s t u l a t a  L. Reichenau: v Poustkäch, hinter St. Ivan, bei 

Litohrad, Kostelec a. Adl. (Ko). Hohenelbe: am Biner und im 
Sattler bei Langenau (C).

♦Or chi s  g l obos a  L. Solnic: auf der Holowä strän und auf der flo- 
mole (H)! auch bei Kvasiny (nach Truhläf).

Orchi s  ma s c u l a  L. Reichenau häufig: Vcelnö, Studänka, Thal von 
Bezdekov, bei Dlouhä Ves und bei Jahodov (Ko)!

♦Orchi s  p a l u s t r i s  Jacq. Grosse Wiesen zwischen Seidowitz und 
Pocerad, in Menge, auch weissblühend (B)!

Orchi s  ma c u l a t a  L. Öertüv dül bei Reichenau (K). Zwischen 
Proboät und Salesl südl. von Gross-Priesen (B)!

Gy mn a d e n i a  c o n o p e a  R. Br. Reichenau: am Wege nach Dlouhä 
Ves, bei Lipovka, oberhalb Jedlina (als Orchis incarnata in An. 
Kv. Ko)! Solnice: Torfwiesen bei Weiss-Oujezd (K). Medice
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bei Hermanov-Mestec (Z)! Aussig: Klutschkenberg bei Ober- 
Sedlitz (B)!

G y m n a d e n i a  a l b i d a  Rieh. Riesengebirge: Abhänge des Ziegen
rückens und am Krkonos (C). Erzgebirge: auch bei Adolfsgrün 
mit Orchis maculata und latifolia sehr selten (W)! 

P l a t a n t h e r a  v i r i d i s  Lindl. Hohenelbe: Füllebauden, Heidelberg;
Abhang des Ziegenrückens gegen den Langen Grund bei 880 M. (C). 

P l a t a n t h e r a  c h l o r a n t h a  Cust. (P. montana Rchb. nec Orchis 
montana Schm.)*) Holic: im Wäldchen bei Kamenec nächst 
Pobezovic (K).

* E p i p o g o n  a p h y l l u s  Sw. Bei Ebersdorf im Erzgebirge: mit Cir- 
caea alpina an sumpfiger Stelle im Nadelwald nächst der Kul- 
mer Waldkapelle, nur in 5 blühenden Expl. 20/8. 1888, zuerst 
von Dr. Schalch, sächs. Geologen, gef. (W)!

C e p h a l a n t h e r a  p a l l e n s  Rieh. Leitomysl: Wäldchen unterhalb 
Mladocow (Zg)! Reichenau: ve Späle (K). Holic: bei Kamence 
mit Platanthera chlorantha (K).

E p i p a c t i s  p a l u s t r i s  Crantz. Solnice: Sumpfwiesen bei Weiss- 
Oujezd (K). Reichenau: bei Jahodov (Ko)!

L i s t  er  a o v a t a  R. Br. Hennersdorf, Heidelberg bei Hohenelbe, 
Altes Bergwerk im Riesengrunde (C). Hermanov-Mestec: v Her- 
manove olsine (Z)!

L i s t e r a  c o r d a t a  R. Br. Adlergebirge: auch auf dem Gipfel der 
Deschnayer Koppe (K).

G o o d y e r a  r e p e n s  R. Br. Teplitz: bei Weibine bei und auf der 
„Feuermauer“ (W).

C o r a l l i o r h i z a  i n n a t a  R. Br. Wald bei der Plasnicer Schule 
hinter Dobruska (H)! Hohenelbe: im Elbthale am rechten Elbe
ufer unterhalb der Michelmühle, Sattler bei Langenau, Silber
grund bei Schwarzenthal (C). Nächst dem Mummelfall im westl. 
Riesengebirge (Öel. fil.)!

*) In „Lotos“ 1870 Novembernummer S. 177 habe ich nachgewiesen, dass 
Orchis montana Schmidt, von welcher in dem der Prager Universitätsbibliothek 
gehörenden Exemplar der Flora bohemica von Schmidt eine eigenhändige colorirte 
Abbildung Schmidt’s existirt, nach allen Merkmalen, besonders nach der Antheren- 
form und selbst nach dem Standort (JeBchken) nicht die Platanthera chlorantha, 
sondern nur eine robuste grossblüthige Form der P. solstitialis Bönn. darstellt. 
G. Reichenbach fil., der, hiedurch aufmerksam gemacht, selbst in Prag die be
treffende Abbildung eingesehen hat, konnte dem nicht widersprechen. Die geringe 
Verbreitung des „Lotos“ mag Schuld sein, dass noch immer in allen neueren 
Floren der Irrthum Reichenbachs reproducirt wird.
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Mal axi s  mo n o p h y l l o s  Sw. (Microstylis monoph. Lindl.) Puchers: 
auf einer etwas sumpfigen, mit Gebüsch ziemlich bewachsenen 
Waldwiese zwischen Sofienschloss und Silberberg, nur 1 Expl. (J )! 
— Dieser Standort, der noch genauer zu durchsuchen sein wird, 
spricht für das böhmische Indigenat dieser Art, welche bereits 
vor Jahren in derselben Gegend bei Neuhaus, auch nur in 1 Expl., 
gefunden wurde (s. Prodr. Nachtr. S. 768).

C y p r i p e d i u m  c a l c e o l u s L .  Leitomysl: Wald hinter Pofici gegen 
Zrnötin (Zg)! Reichenau: Waldparcelle Okrouhlice im Vcelnö, 
jährlich einige Exempl. (H, T)! Abhang am rechten Elbeufer bei 
Pelsdorf (C).

Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens. 17

IV. Dicotyledoneae.

1. Apetalae.

H i p p u r i s v u l g a r i s  L. Opocno: auch beim Teiche Lhotsky (K)!
Ca l l i t r i c h e  h a m u l a t a  Kütz. Ausfluss des Kl. Teiches im Riesen

gebirge (C).
Ca l l i t r i che  s t a g n a l i s  Scop. Hohenelbe: Tümpel der Wustlich- 

wiesen bei Harta (C). Dorfgraben in Lindau bei Oberleitensdorf (B)!
E u p h o r b i a  p l a t y p h y l l o s  L. Lhota bei Adler-Kostelec, bei Rei

chenau und Solnice ziemlich häufig (K).
E u p h o r b i a  G e r a r d i a n a  Jacq. Bei Wegstädtel (L)!
Ai nus  i n c a n a  DC. Hlinsko: am Bache in Blatno, in Rataje (Ka).
Be t u l a  p u b e s c e n s  Ehrh. Wittingau: Torfe bei Spoli (Wm)!
Sal i x  p e n t a n d r a  L. Stfibfichy bei Chrudim selten (Z)!
Sa l i x  v i mi n a l i s  L. Riesengebirge: im Elbthal noch oberhalb des 

Kukukstegs bei 620 M. (C).
Sal i x c i n e r e a  L. Weiss-Oujezd bei Solnice, Moorwiesen (K).
Sa l i x  f r a g i l i s  X a l ba  var. polyandra (2 — 4 — 5 Staubgef. in 

der Blüthe). Egerufer bei Posteiberg (B)!
Sal i x  v i mi n a l i s  X  p u r p u r e a  (S. rubra Sm.). Eger bei Postel- 

berg, Laun, Cencic (B)!
Sa l i x  p u r p u r e a  X  a u r i t a  (S. dichroaDöll). Riesengebirge: Lan

gengrund bei St. Peter, beim alten Wehre (C).
f M o r u s  a l ba  L. Posteiberg: am Rande der Levanicer Fasanerie (B)!
t  Mor us  n i g r a  L. Brüx: am Südabhang des Rösselberges verwil

dert (B)!
Ul mus  e f f usa  Willd. Marienberg bei Aussig (Cel. fil.). Niederlei

tensdorf; am Egerfluss bei Posteiberg und Laun zahlreich (B)!
Tr. mathematlcko-prirodor£deck&.
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U r t i c a  d i o i c a  L. var. microphylla Hausmann. Stengel oberwärts 
sehr ästig, nur spärlich kurzhaarig, borstenlos. Blätter scharf
gesägt, oberwärts und an den Ästen klein (3—4mal kleiner als 
gewöhnlich), schmal, lanzettlich, am Grunde keilförmig, kahl, nur 
am Blattstiel mit sehr spärlichen Brennborsten. Inflorescenzen ((j*) 
am Ende des Stengels und der Zweige, klein, auch sehr kahl, 
borstenlos.
Die vorliegende Form scheint durch ihre Kahlheit und die scharf

gesägten Blätter den Übergang zur var. subinermis Uechtr. zu bilden. 
So im Erzgebirge: bei Launitz oberhalb Oberleitensdorf, zahl

reich (B)!
* P a r i e t a r i a  o f f i c i n a l i s  L. Brüx: am Bache hinter der Tuch- 

rahmer Dampfmühle (B)!
A t r i p l e x  n i t e n s  Schk. Häufig im Gebiet der unteren Eger, Biela 

und Elbe (B).
S c h i z o t h e c a  h a s t a t a  Cel. Brüx, Tschau sch, Posteiberg, Laun: 

zwischen Weltez und Wobora (B)!
S c h i z o t h e c a  o b l o n g i f o l i a  Cel. Brüx häufig (B)! Posteiberg 

häufig, Krendorf, Sollan (B).
S c h i z o t h e c a  t a t a r i c a  Öel. (Atr. laciniata Autt.). Tschöppern bei 

Brüx (B)! D. Zlatnik, Seidowitz, Pocerad, Weberschan, Posteiberg, 
Pocedlic bei Laun, häufig (B).

S c h i z o t h e c a  r o s e a  Cel. Hrochow-Teinitz (Z)!
C h e n o p o d i u m  u r b i c u m  L. Koci bei Chrudim (Z)!

b) r h o m b i f o l i um Mühl. Laun: bei Chlumcan (B)!
C h e n o p o d i u m  m u r a l e  L. Kaaden, Radovesic bei Libochovic und 

Kozov (W)! Posteiberg, selten (B)!
S a l s o l a  Ka l i  L. (rosacea). Posteiberg häufig, Weberschan, Chlum- 

berg bei Chlumcan (B)! Libochovic: Kalkbrüche in Radovesic, 
am Jeretin (W).

P o l y c n e m u m  a r v e n s e  L. Pardubic: hinter Svitkov an der Bahn 
(K). Dobfican bei Saaz (a. und b. majus, W)! Libochovic: am 
Rohatec bei Kfesein (W).

Ru me x  hy d r o l a p a t h u m Huds. Kopitzer Teiche bei Brüx, viel (B)!
* R u m e x  ma x i mu s  Schreb Bielathal: bei Hertine an der Strasse 

nach Welboth, mit R. aquaticus, aber ohne R. hy drolapathum, 
an der Strasse nach Gross-Tchoschau, hier ohne beide angebliche 
Stammarten.*)

*) Die hybride Abkunft dieser Form ist nach allen Daten mehr als un
wahrscheinlich, was auch die Ansicht des sei. Uechtritz war. Ebenso verhält es
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Ri imex a q u a t i c u s  L. Brüx, Tschausch, Kopitz, zwischen Selnitz 
und Libsic, Eger bei Posteiberg, Hertine im Bielathale (B)! Noch 
im Erzgebirge: Moldau bei der Strassenbrücke (B).

P o l y g o n u m b i s t o r t a  L. Puchers (Jahn)!
* Th y me l a e a  a r v e n s i s  Lamk. Wegstädtel: Felder gegen Brotzen 

und bei Fröhlichsdorf sehr häufig (L)!
T h e s i u m p r a t e n s e  Ehrh. Moosige Felspartie am Abhang an der 

Strasse oberhalb Rauschenbach bei Marienbad! Gratzen: Haide
boden bei Göllitz nicht häufig (J)!

T h e s i u m i n t e r m e d i u m  Ehrh. Goldberg und Hirschberg bei 
Kaaden (Z)! Rösselberg bei Brüx, Hügel zwischen dem Steinberg 
und Belosic, Buchwälder bei Luschitz (B).

Th e s i u m mo n t a n u m Ehrh. Erzgebirge: bei Launitz oberhalb 
Johnsdorf (B)! Salesl südl. von Gross-Priesen, Waldrand an der 
Strasse nach Probost (B).

L o r a n t h u s  e u r o p a e u s  L. Teplitz: auch im Probstauer Park und 
auf dem Wachholderberge (B).

Vi s c u m a l bum L. Salesl bei Gross-Priesen auf Apfelbäumen (W)!
* A r i s t o  1 ochia c l e m a t i t i s  L. Sobochleben bei Mariaschein (W).

2 . Sympetalae.

C a m p a n u l a  c e r v i c a r i a  L. Erzgebirge: auch bei Launitz nächst 
Oberleitensdorf, Bachlehne (B)!

C a m p a n u l a  g l o m e r a t a  L. Kostelec a. Adl., Reichenau, Solnice, 
Potenstein (K). Chrudim: bei Hostovic, selten (Z)! Langer Berg 
bei Milsau bei D. Kralup (Z)!

C a m p a n u l a  p e r s i c i f o l i a  L. ß. e r i o c a r p a  Koch. Geiersflur 
bei Ebersdorf (W)! Schwarzer Berg bei Brüx (B)! Hügel ober
halb der Sedlitzer Haltestelle (B).

C a m p a n u l a  b o n o n i e n s i s L .  Aussig: auch am Ziegelberg bei 
Ober-Sedlitz; im Bielathal oberhalb Stadic, Ratsche, und sonst 
verbreitet (B).

C a m p a n u l a  l a t i f o l i a L .  Adlergebirge: auch am Bächlein, das 
vom Gipfel der Deschnayer Koppe fliesst, und an der Alba ober
halb des Dorfes Deschnay (K)!

sich mit dem R. limosus Thuill. (R. paluster Sm.), dessen Verbreitung ebenso
Wenig auf Hybridität deutet; der richtige Bastard R. conglomeratus x maritimus
ist eben der von R. limosus weit verschiedene R. Knafii Cel., den z. B. Garcke
in Fl. v. Deutschi. 16. Aufl. nach Haussknechts Vorgänge sehr mit Unrecht als
Synonym des R. limosus Th. aufführt.

2*
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X a n t h i u m  s t r u m a r i u m  L. Reichenau: bei den Häusern der Tuch
macher (Ko)!

X a n t h i u m  s p i n o s u m L. Reichenau: in der Tuchmachergasse, mit 
Wolle eingeschleppt (Ko)!

A r n o s e r i s  p u s i l l a  Gärtn. Svidnice bei Adler-Kostelec (K). Chru- 
dim: bei Pohled selten (Z)!

C r e p i s  su c c i s a e f o l i a  Tausch ß. g l a b r a t a .  Sumpfwiese „na 
Novych Rekäch“ bei Wittingau (Wn)!

H i e r a c i u m  p i l o s e l l a  L. v. bifurcum microcephalum. Schaft 
oberwärts 2spaltig; Hüllkelch doppelt kleiner als gewöhnlich, 
sammt Kopfstielen reichdrüsig, aber ohne alle Borsthaare, spär
lichfilzig, daher trübgrün. — Sehr merkwürdige Form, kaum hy
brid, weil mit keiner anderen Art vergesellschaftet.

So auf einem Felsen des Milayer bei Laun in Mehrzahl, doch 
spärlich (B)!

* H i e r a c i u m  f l a g e l l a r e  Willd. (H. stoloniflorum Autt.). Chrudim: 
Trift bei der Dampfmühle spärlich (Z)!

H i e r a c i u m  f l o r i b u n d u m  Wimm. Kaaden: Strasse von Wystritz 
nach Milsau (Z)! Schlossberg bei Brüx (B)!

H i e r a c i u m  p r a t e n s e  Tausch. Reichenau: am Bache von der Gr. 
DeschnayerKoppe (K). Chrudim: beim Bräuhaus spärlich, Urbanic 
bei Pfelouc (Z)! Brüx, Kopitz, Kahn, Schafferberg bei Bilin, Po- 
stelberg (B).

H i e r a c i u m  c y mo s u mL .  (poliotrichum Wimm.). Boren, Steinberg, 
Ziegenberg bei Aussig, Dreiberg bei Triebsch, Hrädek bei Tfi- 
blitz, Langer Berg und Buschberg bei Stein-Teinitz (B).

H i e r a c i u m  c y mi g e r u m Rchb. (cymosum b. pubescens Lindbl.) 
Nemosic bei Leitomysl (Klapälek)!

H i e r a c i u m  p r a e a l t u m  Yill. subsp. florentinum All. (H. pilo- 
selloides Vill., ein unpassender Name, da die Form unter allen 
Piloselloiden dem H. pilosella am wenigsten ähnlich sieht.) Unter
scheidet sich vom H. praealtum genuinum durch Blätter, die fast 
ganz kahl, nur am Grunde spärlich borstig-gewimpert sind, und 
durch sehr kleine Köpfchen mit fast kahlen, höchstens nur spär
lich drüsenhaarigen und sternflockigen Hüllkelchen. Unsere Form 
gehört zur subsp. 12. parcifloccum Näg. Pet., hat breitere Blätter 
(wie meist bei genuinum); die typische südlichere Form hat 
schmälere (schmal-lanzettliche) Blätter und eine feinere Tracht.

Jicin: Kfeliner Wälder (B)! Obergraupen bei Mariaschein (W)!
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Hi e r a c i u m c o l l i n u m Gochn. Tausch. Hirschberg und Langer 
Berg bei Kaaden, auch bei Retschitz (Z)! Brüx: Schwarzer Berg, 
Rösselberg, Lehne zwischen Rudolfsdorf und Obernitz, Johannes
berg bei Koloseruk; Posteiberg: Weinberg und Fasanengarten; 
Wesseln bei Aussig (B)!

* H i e r a c i u m Z i z i a n u m Tausch. Cel. Prodr. (H. setigerum X col
linum ?) Brüx: auch auf Hügellehnen an der Bahn zwischen Ru
dolfsdorf und Obernitz (B)! und am Schwarzen Berg (B)! Klampen
berg bei Seidowitz (B)! Posteiberg: am Weinberge beim Schacht 
Joh. Adolf (B)! Prag: über der Mauer auf der Lehne in Dvorce 
mit H. collinum und H. setigerum (Khek 1887)!

Ich vermuthe in dieser Form, die vollkommen in der Mitte 
zwischen vorigem und folgendem (siehe auch Prodr. Fl. Böhm. Nachtr. 
S. 788) steht, auch an verschiedenen Orten mit beiden zusammen 
angetroffen wurde, einen Bastard dieser beiden; doch muss darauf 
noch besonders von Seite der Sammler weiter geachtet werden. 
H i e r a c i u m  s e t i g e r u m  Tausch. Brüx: Schwarzer Berg (B)! und 

zwischen Obernitz und Rudolfsdorf (B)! Milayer bei Laun (B, als 
H. echioides in Res. f. 1889)! Posteiberg: auf dem Weinberge (B)! 
Bielathal: Lehnen bei Schwatz gegen Hostomitz; Aussig: Ziegel
berg bei Ober- Sedlitz; Triebsch: Dreiberg und Felsen der Panna (B). 

* H i e r a c i u m p i l o s e l l a  X p r a e a l t  um (genuinum). Erscheint in 
2 Formen: a) m i e r o c e p h a l u m  (H. brachiatum t. Fries, Cel. 
Prodr.), in den kleineren Köpfchen und der feineren Statur dem 
H. praealtum näher, und b) m a c r o c e p h a l u m  (H. bifurcum 
Fries! Öel. Prodr. ex p., H. dubium Tausch ex p.), durch fast dop
pelt grössere Köpfe mit sehr langen Zungenblüthen und robustere 
Tracht dem H. pilosella näherstehend.

a ) Slatinan bei Chrudim: an der Bahn bei der Zuckerfabrik (Z)! 
Ziegenberg bei Wesseln (B)! Fuss des Brüxer Schlossbergs (B)!

b) Chrudim: an der Bahn unter dem Kreuze, zwischen sehr 
zahlreichen H. pilosella und H. praealtum genuinum zahlreich (Z)! 
Kann nach dem Consortium und der schwachen Borstenbehaarung 
der Blätter, auch nach den sehr mässig schwarzborstigen Hüll
kelchen trotz der grösseren Köpfe nicht von H. collinum abstammen.

Hieracium pilosella X setigerum n. hybr. Stengel und Blätter 
stark-, viel- und langborstig; Blätter unterseits weisslich-filzig, 
länglich, zur Basis verschmälert, Stengel schaftartig, 2—4blättrig, 
3—4köpfig, Ausläufer erst niederliegend, dann aufsteigend, be
blättert, am Ende kopftragend; Köpfe kurzgestielt, ziemlich gross
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(wie bei H. pilosella), Hüllen spärlich filzig, mit Drüsenhaaren 
und weissen, am Grunde schwarzen Borsthaaren. — Ähnlich dem 
H. pilosella X echioides, aber die Köpfe grösser, Stengel arm- 
blättrig, Blätter breiter, heller grün.

Posteiberg: Wäldchen am Weinberge bei den Schachten (B)! 
Ratscheberg bei Hlinai, unter den Eltern, blüht wenigstens um 
14 Tage früher als H. setigerum (W)!

H i e r a c i u m  Schmi d t i i  Tausch. Brüx: Rösselberg (W)! Aussig: 
Marienberg und Ziegenberg (B)! am Wrkoc und Wesselner Wand 
(v. ovalifolium W)! Hora bei Merzkies (auch var. setosissimum W)! 
Milayer Berg (W)! Dreiberg, Panna und Kelchberg bei Triebsch (B).

* v. g r a n d i d e n t a t u m  Cel. Ziegenberg bei Aussig, Zlatniker 
Berg und Boren bei Bilin, Spitzberg und Schlossberg bei Brüx 
(B)! Einsiedler Haide bei Marienbad, Felspartie, nur 1 Expl.!

* v. ma c i l e n t u m Cel. Marienberg bei Aussig, sehr selten 
auf einer Bergwiese (W)!

H i e r a c i u m  c a n d i c a n s  Tausch. Aussig: auch unter der Wesselner 
Wand, am Wrkoc und am Steinberg (W)!

H i e r a c i u m  mu r o r u m L. f. m i c r o c e p h a l a  Uechtr. An der 
Bahn zwischen Rudolfsdorf und Obernitz (B)!

b) f i s t u l ö s  um Öel. f. Auf der Ratsche bei Hlinai (W)!
Die vorliegende Form hat längliche, am Grunde nicht so ein

geschnittene Blätter, welche (durchs Trocknen missfarbig) mehr glau- 
cescent gewesen zu sein scheinen. Die Griffel und Narben sind licht, 
gelblich. In den spärlicheren feineren Drüsen und überhaupt in den 
Köpfchen und in der Inflorescenz stimmt die Pflanze mit neuerlich 
von Oborny erhaltenem Materiale des mährischen H. fragile, welches 
allerdings kürzere breit ovale Blätter hat, wohl überein. Jedenfalls 
bin ich jetzt der Ansicht, dass H. fragile Jord. nur schwach von var. 
fistulosum verschieden ist und gleich diesem in den Formenkreis des 
H. murorum gehört. Auch auf die Griffelfarbe ist nicht viel Verlass. 
H i e r a c i u m  b i f i dum Kit. Aussig: am Wrkoc (f. majus Öel., W )! 

Ziegenberg (f. minus, B)! Bahndamm am Fusse des Steinbergs (B)! 
Gross-Wostray über dem Schreckenstein (B)! Felsen des Hügels 
Kusov bei Dfemcic (Trschemtschitz) bei Tfiblic (B)! 

H i e r a c i u m  l a e v i g a t u m Willd. v. g o t h i c u m (Fr). Schönwald 
im Erzgebirge (W)!

* H i e r a c i u m  b a r b a t u m Tausch. Erzgebirge oberhalb Johnsdorf 
(B)! Aussig: bei Presei (B)! Panna bei Triebsch (B)!
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Hi e r a c i u m u m b e l l a t u m  L. v. c o r onop i f o l i um.  Schlossberg 
bei Brüx (B)!

Mu l g e d i u m a l p i n u m Less. Erzgebirge: Seegrund bei Eichwald 
(Fassl) und bei Adolfsgrün (W). Riesengebirge: noch bei Berns
dorf bei Schatzlar (Traxler) und Weissbach bei Hohenelbe ca. 
480 M. (C).

P r e n a n t h e s  p u r p u r e a  L. Karlstein bei Svratka, Zäkova hora 
(Ka)!

L a c t u c a  p e r e n n i s  L. Berg Kusov bei Dfemcic (B).
L a c t u c a  s a l i g n a  L. Brüx: Lehne an der Bahn zwischen Obernitz 

und Rudolfsdorf; Posteiberg: am Weinberg, bei Lenesic, Fuss 
des Hoblik, Berg Chlum bei Cklumcan (B).

T a r a x a c u m  p a l u s t r e  DC. Fuss des Rösselberges bei Brüx, Fuss 
des Schusterbergs und Hoblik; massenhaft auf den grossen Wiesen 
zwischen Pocerad und Seidowitz (B).

* T a r a x a c u m l e p t o c e p h a l u m  Rchb. Libochovic: Dorfplatz zu 
Welkan [Lkän] mit Glaux, sehr viel (W)! und am Teiche bei 
Klapay (W).

Hy p o c h o e r i s  g l a b r a  L. Svidnice bei Adler-Kostelec, mit Arno
seris, Domasin bei Reichenau, Pobezovic bei Holic (K).

Hy p o c h o e r i s  r a d i c a t a  L. ß. i n t e g r i f o l i a  Öel. Weisswasser
grund im Riesengebirge, 900 M. (C).

Hypoc hoe r i s  m a c u l a t a  L. Brüx: Hügel hinter der Rudolfsdorfer 
Kirche (B)! Aussig: Ziegelberg bei Ober-Sedlitz, Klutschkenberg, 
Gross-Wostray, Berg Maschnay bei Salesl südl. von Gross-Prie- 
sen (B).

P i c r i s  h i e r a c i o i d e s  L. Zädoli bei Wamberg, Reichenau, Solnice, 
auf Kalkmergelböden (K). Chrudim: vor Koci (f. laevigata, Z )!

f H e l m i n t h i a  ech i o i des  Gärtn. Bahndamm der Station Opolan 
bei Lobositz 1 Expl. (W).

S c o r z o n e r a  h i s p a n i c a  L. Kaaden: Fuss des Hirschbergs zahl
reich (Z)!

S c o r z o n e r a  h u mi l i s  L. Lhota bei Netvoric (V).
S c o r z o n e r a  p a r v i f l o r a  Jacq. Grosse Wiesen zwischen Seidowitz, 

Pocerad und Posteiberg (B)!
A s t e r  l i n o s y r i s  Bernh. Krendorf, Bäba bei Jecan, Plöschenberg 

bei Dfemcic; Aussig: Marienberg, Ziegelberg; im Bielathale 
hie und da: Schleichberg bei Hostomic, zwischen Stadic und 
Hlinai (B)
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A s t e r  a me l l u s  L. Aussig: Ziegelberg, Gross-Wostray; zwischen 
Stadic und Hlinai (B).

f S o l i d a g o  c a n a d e n s i s  L. Wetzwalde bei Grottau verwildert 
(Thiel ap. W )!

f S o l i d a g o  s e r o t i n a  Ait. Park von Adler-Kostelec (Ko). Egerfluss 
bei Öencic, Posteiberg, und bei der Lenesicer Heuschupfe mas
senhaft (B)!

In  u la  c o n y z a  DC. Doudleby bei Potenstein, Vcelnä bei Reichenau, 
Neustadt a. Mettau (K).

I n u l a  g e r m a n i c a  L. Kalklehne unter dem Hoblik, Klampenberg 
bei Seidowitz, Posteiberg: am Weinberg und Kalklehne Hasina 
bei Lipenec (B)!

I n u l a  h i r t a  L. Ratsche bei Hlinai (W)! Boren, Klampenberg, bei 
Tasov sücll. von Gross-Priesen (B).

I n u l a  s a l i c i n a L .  Doudleby bei Potenstein, Hain bei Bizradec 
bei Solnice, beim Hof Ostrov bei Opocno (K). Steinberg bei 
Ritschen und Berg Maschnay bei Salesl südlich von Gross- 
Priesen (B).

f G a l i n s o g a  p a r v i f l o r a  Cav. Von Zäluz bis Roudnic massen
haft (L)!

f M a t r i c a r i a  d i s c o i d e a  DC. In und um Hlinsko ziemlich häufig 
(Ka). Strasse von Doudleby nach W'amberg ziemlich viel (K).

G n a p h a l i u m  s i l va t i c um L. c) H o p p e a n u m  (Koch). Weiss- 
wassergrund im Riesengebirge 840 M. (C).

* D o r o n i c u m  a u s t r i a c u m Jacq. Fuss des Adlergebirges bei 
Trckadorf (K )! Gratzen: Schweizerwiese im Reviere Mühlberg 
bei Heilbrunn ( J ) !

S e n e c i o  s i l v a t i c u s  X v i s c os us .  Waldschläge bei Pobezovic, 
Gross-Öermnä, Späla bei Reichenau, unter den Eltern (K).

S e n e c i o  b a r  b a r  eae f o l i u  s Krock. Chrudim: unterhalb Habrow 
sehr häufig (Z)!

P e t a s i t e s  o f f i c i na l i s  L. ß. fa llax  Uechtr. Corollen weisslich, 
nur blass rosenroth angehaucht, Hüllschuppen grün, nur am 
Rande schwach geröthet, Kronzähne weniger umgerollt, Narbe 
kurz, fast kugelig, Köpfe und Blumen kleiner als gewöhnlich.

Hohenelbe: unweit der Spinnfabrik bei Oberhohenelbe! im 
Raubbachthal, und an der Elbe bei Harta in der Weissbach (C).

♦ P e t a s i t e s  Ka b l i k i a n u s  Tausch. Über die Unterschiede dieser 
Art von P. albus und dem alpinen P. niveus Baumg. vergl. meine 
Abhandlung in Österr. bot. Zeitschr. 1890 N. 7. und 8. Durch
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Untersuchung der Pflanze am Standorte hat sich mir heuer 
herausgestellt, dass dieselbe keineswegs hybrid (P. albus X offi- 
cinalis) ist, wie seit Reichenbach fil. (Icones fl. germ. vol. XYI. 
p. 4, 1854) meist geglaubt worden, was ich aber schon in den 
Nachtr. zum Prodr. S. 808 nach K. Knaf’s Zeugniss bezweifeln 
musste, sondern dass es eine eigene, von P. albus wohl unter
schiedene, dem P. niveus Baumg. in den meisten Merkmalen na
hestehende, aber besonders durch die Kahlheit der erwach
senen Blätter zu unterscheidende Art (oder Unterart des P. ni
veus) ist.
Bisher nur im Riesengebirge sicher nachgewiesen (vielleicht 

auch in Russland: im Gubern. Pensa vorkommend), und zwar: im 
ganzen Elbethale von Hohenelbe an bis gegen Spindelraühle stellen
weise häufig, oft in grossen Gruppen, am Flussufer, am liebsten und 
am schönsten im Kies der Uferbänke. P. albus wächst dort selten 
am gleichen Standorte mit ihm, allgemein aber auf berieselten gra
sigen Abhängen und an Waldbächen in seiner Nähe; dagegen fehlt 
im oberen Elbethale P. officinalis und tritt erst bei Ober-Hohenelbe 
in der Var. fallax auf. Südlich von Hohenelbe wächst nach Herrn v. 
Cypers der P. Kablikianus noch am Elbufer in der Weissbach bei 
Harta. Herr Fiek fand ihn auch im Hochgebirge, im grossen Kessel 
der Kesselkoppe, ebenfalls ohne eine Spur von P. officinalis, aber in 
der Nähe von P. albus. Blüthezeit im Elbthale etwa von Mitte April 
bis Anfang Mai, im Hochgebirge um wenigstens 14 Tage später.

Andere Standorte, die ich im Prodromus und in Res. f. 1887 
mitgetheilt habe (Zvole bei Jaromer, Falkenau bei Karlsbad, die von 
H. Traxler angegebenen Standorte bei Schatzlar und im Hochgebirge), 
sind als irrig oder durchaus unwahrscheinlich zu streichen.
Petasites albus X  Kablikianus. Dieser sehr wahrscheinliche Ba

stard kommt im Elbthal zwischen Hohenelbe und Spindelmühle 
in der Nähe beider Stammarten vor und zeigt intermediäre Merk
male, die ich Österr. Bot. Ztschr. 1. c. angegeben habe.

Homogyne  a l p i n a  Cass. Wälder bei Puchers (nahe der österr. 
Grenze) mit Soldanella montana (J )!

E u p a t o r i u m  c a n n a b i n u m  L. Welesin bei Krumau (Teichl 
ap. J ) !

*La ppa  m a c r o s p e r m a  Wallr. Laun: nächst dem öerveny vrch 
am Wege von der Rannayer Strasse zu den Feldern na rybniku 
(B)! Erster Standort im Westen.
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C e n t a u r e a  p h r y g i a  L. p. (C. pseudophrygia C. A. Meyer). Ober
halb Taschov gegen Tschersing an einem Hopfengarten (B)!

C e n t a u r e a  a x i l l a r i s  Willd. Buschberg bei Stein-Teinitz, Kozower 
Berg bei Laun (B)!

C a r d u u s  c r i s p u s  L. Chrudim: Wiese bei Kalousov spärlich (v. 
pinnatifida Z)! Elbeufer von Aussig gegen Kl. Priesen; im Biela- 
thal verbreitet bis Türmitz, Posteiberger und Levanicer Fasa
nerie (B)!

* C a r d u u s  p e r s o n a t a  Jacq. Kamm des Adlergebirges nächst den 
Scherlichshäusern und unter denselben an der Alba (K). Kon- 
ciny bei Sloupnice nächst Leitomysl (Zg)!

C i r s i u m  e r i o p h o r u m  Scop. Bielathal: oberhalb Stadic, Fuss des 
Boren; bei Sollan, DJemcic, Stein-Teinitz, am Hoblik; bei Ko- 
zow und am Kozow-Berge (B); Kladno: Waldwiese beim Max
schachte, massenhaft (L)!

C i r s i u m  c a n u m All. Häufig auch um Reichenau, Solnice (K).
* C i r s i u m p a n n o n i c u m Gaud. Kalklehne bei Doudleby nächst 

Wamberg, ziemlich viel (K)! östlichster Standort. Aussig: Stras- 
senlehne oberhalb Kojeditz, Gross-Wostray (B)! Eichberg bei 
Kosten im Bielathale (B).

C i r s i u m  r i v u l a r e  Link. Hlinsko: Wiesen oberhalb Blatno und 
„na Zelinkäch“ bei Rväcov nicht häufig (Ka). Kostelec a. Adl., 
Reichenau, Solnice, Opocno (K)!

C i r s i u m h e t e r o p h y l l u m  All. Mittelgebirge: auch Kellerberg 
bei Kostenblatt (a) und Kautenberg bei Lukov (/?, B)!

C i r s i u m a c a u l e  All. Podersanka bei Jechnitz (Pittner)!
C i r s i u m o l e r a c e u m X a c a u l e .  Presei, Salesl bei Aussig, Ritschen 

bei Triebsch (B)!
C i r s i u m p a l u s t r e X o l e r a c e u m  b. p a l u s t r i f o r me  Öel. Lan

gengrund bei St. Peter im Riesengebirge; bei Studenec (C).
C i r s i u m  c a n u m  X o l e r a c e u m .  Karolinenhof bei Reiche

nau (K). Nabocan bei Chrudim (Z)! Triebsch; am Radelstein bei 
Lukow (f. purpurascens, B )!

C i r s i u m  o l e r a c e u m  X r i v u l a r e .  Reichenau: am Bache 
unter Lokoty, im Certüv dül reichlich (K)!

C i r s i u m  p a n n o n i c u m  X a c a u l e .  Lehne bei Doudleby bei 
Wamberg mit den Eltern (K)! Aussig: Strassenlehne oberhalb 
Kojeditz mit C. pannonicum zahlreich (B)!

C i r s i u m  p a l u s t r e  X r i v u l a r e .  Solnice: Wald am Öerniko- 
vicer Teiche (K)! Teich Lhotsky bei Opocno (K).
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* C a r l i n a  v u l g a r i s  L. v. i n t e r m e d i a  Schur. Neuschloss bei 
Leitomysl (S)!

E c h i n o p s  s p h a e r o c e p h a l u s  L. In Mühlhausen [Nelahoze- 
ves] (L )!

D i p s a c u s  l a c i n i a t u s  L. Chrudim: Wiese bei Hostovic, spär
lich (Z)!

T r i c h e r a  s i l v a t i c a  Schrad. Waldige, namentlich Kalkmergel
lehnen : gegenüber Adler-Kostelec, an der Alba oberhalb Casto- 
lovic, bei Wamberg über dem Bache Zdobnice bei Zädoli bis zur 
Einmündung iin die Adler; Reichenau: unterhalb Lokoty, im 
Certüv dül (K)! Im Adlergebirge aber nicht bemerkt (K).

S c a b i o s a  c o l u m b a  r i a  L. Vchynice bei Chlumec (K)!
S c a b i o s a  o c h r o l e u c a  L. Um Reichenau, Solnice ziemlich 

verbreitet (K).
V a l e r i a n a  s a m b u c i f o l i a  Mik. Reichenau: Felsen in Habrovä 

u. a. (Ko)! Hohenelbe: Raubbach und Weissbach bei Harta (C).
A s p e r u l a  t i n c t o r i a  L. Posteiberg bei Hfivic (B). Kaaden: auf 

dem Hirschberg zerstreut (Z)!
G a l i u m  v e r u m  L. v. W i r t g e n i  (F. Schulz). Grosse Wiesen 

zwischen Pocerad und Seidowitz (B)! Ratsche bei Hlinai (W )!
G a l i u m  s a x a t i l e  L. Berg Einsiedler Heide bei Marienbad, auf 

freier Waldblösse!
G a l i u m  t r i c o r n e  With. Solnice: im Rübenfelde bei Öernikovic 

und bei Weiss-Oujezd, nicht viel (K). Zwischen Posteiberg und 
Verbka (B)l Zwischen Milay und Svec; Oberleitensdorf beim 
Prag-Dux er Bahnhof (B).

L o n i c e r a  n i g r a  L. Öertüv dül bei Reichenau, Ufer der Alba 
oberhalb Skuhrov (K).

S a m b u c u s  e b u l u s  L. Öastolovic, Reichenau (K). Südfuss des 
Mittelgebirges: Baba bei Jecan, Sollan, Kusov bei Dfemcic (B)!

Ad o x a  m o s c h a t e l l i n a  L. Reichenau mehrfach (Ko)! Posteiberger 
Fasanerie (B). Pexüv luh an der Moldau (V).

f S y r i n g a  p e r s i c a  L. Fuss des Chlum bei Weberschan, ganze 
Wäldchen bildend; Posteiberg: an der Eger zahlreich; Rössel
berg, Spitzberg, Schladniger Berg bei Brüx (B).

Vi nc a  mi no r  L. Thurmberg bei Levin (B).
M e n y a n t h e s  t r i f o l i a t a  L. Senftenberg (Fiala t. Ko)!
S w e e r t i a  p e r e n n i s  L. v. f l avescens .  Schneegruben im Rie

sengebirge (Schube t. Fiek).
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G e n t i a n a  a s c l e p i a d e a  L. v. a l b i f l o r a .  Am Ziegenrücken ober
halb St. Peter und in Menge in den Siebengründen nächst dem 
Forsthause (C).

G e n t i a n a  p n e u m o n a n t h e  L. oolnice: v Doubrave (Ko)! 
G e n t i a n a  c i l i a t a  L. Hohenmauth: Abhang zwischen Vraclav nnd 

Stradoun (Zg)! Fuss des Plöschenberges bei Dfemcic (B). Libo- 
chovic: auch bei Ejvan gegen Poplz, Krendorf, Kozow (W). 

G e n t i a n a  a m a r e l l a  L. (genuina). Hohenmauth: zwischen Vraclav 
und Stradoun mit voriger in Menge, stattliche Expl. (Z)! Rei
chenau: nur Lehne bei Bezdekov, sehr spärlich (Ko)! 

G e n t i a n a  c h l o r a e f o l i a  Nees. Marienbad: gegen Abaschin, um 
Einsiedl, Rauschenbach häufig! (nirgends G. germanica dabei). 
Meine Vermuthung, dass die Pflanze schon im Juni blühen 

dürfte, hat sich nicht bestätigt, ich fand sie zu dieser Zeit bei Chu- 
denic noch durchaus unentwickelt, und in diesem Zustande wird sie 
stellenweise abgemäht. Das Aufblühen erfolgt erst mit Ende Juli. 
G e n t i a n a  c a m p e s t r i s  L. Wetzwalde bei Grottau (Thiel stud. 

ap. W)!
E r y t h r a e a r a m o s i s s i m a  Pers. Holic (K). Lomnic a. Luzn.: feuchte 

Wiese beim Walde Öernicny häufig (Wn)!
As p e r u g o  p r o c u m b e n s  L. Posteiberg häufig, Skupice (B). 
E c h i n o s p e r m u m  l a p p u l a  Lehm. Von Brüx bis Posteiberg und 

im Mittelgebirge verbreitet (B).
My o s o t i s  s p a r s i f l o r a  Mik. Lukavice bei Reichenau: Thal gegen 

Liberek (Ko)! Posteiberger und Levanicer Fasanerie (B). 
My o s o t i s  c a e s p i t o s a  Schultz. Hlinsko: Sumpfstellen an der Bahn 

gegen Vitanov (Ka)! Brüx: Fuss des Rösselberges; Oberleitens
dorf, Rosenthal, Johnsdorf, Lindau, Kopitzer Teiche (B). 

My o s o t i s  p a l u s t r i s  Roth v. pa r v i f l o r a .  Reichenau: hinterSt.
Ivan (als M. caespitosa in An. Kv. Ko.)!

My o s o t i s  h i s p i d a  Schlecht. Hohenelbe: bei Harta und Hutten
dorf (C).

My o s o t i s  v e r s i c o l o r  Sm. Späla bei Reichenau (Ko)! 
L i t h o s p e r m u m  o f f i c i n a l e  L. Chrudim: in Koci auf dem Dorfan

ger (Z)! (Wohl in Folge von Anbau als Theepflanze verwildert.)*) 
L i t h o s p e r m u m  p u r p u r e o - c o e r u l e u m  L. Anhöhen oberhalb 

Stadic am linken Bielaufer (B).

*) Die „Samen“ dieser Art waren eine Zeit lang bei uns zum Anbau sehr 
gesucht, und wurden aus Unkenntniss vielfach der echten Theepflanze (Thea chi* 
nensis L.) zugeschrieben!
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Cer i n t he  mi n o r  L. Nieder-Hohenelbe und Harta: Raine und 
Kleefelder (C); vielleicht nur eingeschleppt.

Nonnea p u l l a  DC. Posteiberg verbreitet, Pocerad, Kosten bei Tür- 
mitz (B).

f N o n n e a  r o s e a  Link. Hlubocep bei Prag, im Gebüsch nicht zahl
reich, verwildert (J. Paul)!

Symp h y t u m o f f i c i n a l e  L. b. b o h e m i c u m (Schm.) Wiesen an 
der Biela bei Gross-Tschochau (W)!

Sol anum n i g r u m L. v. c h l o r oc a r pum.  Radovesic bei Libocho- 
vic (W).

b) m i n i a t u m  Bernh. Fuss des Schreckenstein (W). Brüx: 
auch bei Obernitz gegen den Schwarzen Berg, zwischen Liebschitz 
und Selnitz, um Posteiberg mehrfach, Malnic, Chlum bei Chlum- 
can (B); in Kozov (W).

At r opa  B e l l a d o n n a  L. Wegstädtel: Holzschlag bei Fröhlichs- 
dorf (L)!

* P h y s a l i s  a l k e k e n g i  L. Ruine Skalken bei Watislaw (B).
f N i c a n d r a  p h y s a l o i d e s  Gärtn. Chrudim: in Tunechody einmal 

verwildert (Z)!
* Ve r b a s c u m n i g r u m L. ß. l a n a t u m  Schrad. Podersanka bei 

Jechnitz: Bergklatsch häufig (Pittner)!
Ve r ba s c um b l a t t a r i a  L. Am Elbufer in Fuchsberg bei Harta, 

jedenfalls eingeschleppt (fl. albo, C). Zwischen Triebsch und Tenzel; 
Brüx: bei der Anglobank (B).

Ve r b a s c u m p h o e n i c e u m L. Klampenberg bei Seidowitz; Postel- 
berg: Lehnen an der Lenesicer Strasse und Fasanengarten (B).

S c r o f u l a r i a  E h r h a r t i  Stev. Aussig: Bach oberhalb Wolfschlinge; 
Bach am Fusse der Ratsche; Laun: Weltez, Wobora (B).

L i mo s e l l a  a q u a t i c a L .  Teichel in Jestetic bei Reichenau (K). 
Welkan bei Tfiblic, mit Glaux und Taraxacum leptocephalum (W).

[ M i m u l u s  l u t e u s  L. Fuss des Erzgebirges: bei Oberleitensdorf, 
Lindau, Rosenthal, Kopitz massenhaft (B)!

L i n a r i a  e l a t i n e  Mill. Reichenau: bet Lipovsky hdj und bei Lu- 
penic (Ko)! Solnice: lehmiger Acker bei Bizradec, bei Hrastic 
nächst Skuhrov, Opocno: auch beim Lhotsky Teich und Hof 
Ostrov (K).

Li na r i a  s p u r i a  Mill. Reichenau: vor Lipovka, bei Dlouhä Yes 
(Ko)!

Li na r i a  mi nor  Desf. Reichenau zerstreut (Ko)!
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L i n a r i a  a r v e n s i s  Desf. Reichenau: Feld bei Poustka(Ko)! Wetz
walde bei Grottau (Thiel ap. W)! Dobrican bei Saaz (W)! Wit
tingau: im Kartoffelfeld „za Kopeckem“ in Menge (Wn)!

* V e r o n i c a  a q u a t i c a  Bernh. f. g l a ndul i f e r a .  Strassengraben 
bei der Obernitzer Station (B)! Bach beim Seidschitzer Labora
torium (B).

* V e r o n i c a  mo n t a n a  L. Waldbach bei Potenstein; Thal der Alba 
oberhalb Skuhrov bei Solnic (K).

V e r o n i c a  t e u c r i u m  L. (latifolia). Kalkmergellehne bei Doudleby 
nächst Adler-Kostelec (K).

V e r o n i c a  p r a e c o x  All. Posteiberg: Hasina-Lehnen bei Skupic; 
gegen Pocerad, Weberschan (B)!

V e r o n i c a  opa c a Fr .  Wegstädtel, Fröhlichsdorf, Wallach [Belochov] 
(L)! Libochovic, Dlazkovic, Chodolic, zwischen Jecan und Kren
dorf ; Eger: gegen Franzensbad, Kammerbühl (W)!

V e r o n i c a  a g r e s t i s  (L.) Fr. Weiss-Oujezd bei Solnic (K). Eulau 
bei Tetschen, Kartoffelfeld (v. glabrescens W )! Kaaden, Abaschin 
bei Marienbad, Haslau bei Eger (W)! Münichschlag bei Neu By- 
stric (L )!

P e d i e u l a r i s  p a l u s t r i s  L. Wiesen an der Strasse von Beneschau 
nach Wlasim (V).

P e d i e u l a r i s  s i l v a t i c a  L. Wälder bei Horni Pozäry (V)!
R h i n a n t h u s  h i r s u t u s  Lamk. Milsau bei Kaaden häufig (Z).
M e l a m p y r u m  a r v e n s e  L. v. a l b i f l o r um.  (Kronen weiss, am 

Gaumen mit gelbem Fleck, auch Deckblätter weisslich.) Brüx: 
über der Sedlitzer Haltestelle spärlich unter der Normalform (B)!

M e l a m p y r u m  f a l l a x  Cel. Wald oberhalb Alt-Holic (K).
Me l a m p y r u m s i l v a t i c u m L. Vcelnö und Certüv dül bei Rei

chenau, Wald beim Lhotsky Teich bei Opocno (K)!
M e l a m p y r u m  p r a t e n s e L .  v. angustifolia corollis aureis: Wald

schläge unter dem Bösig (Ve)!
L a t h r a e a  s q u a m a r i a  L. Weissbach und Gänshals bei Harta, Pels- 

dorf (C). Höllenbach hinter Malkau, Platzer Grund im Erzgebirge 
(Z)! Hochwaldberg bei Heilbrunn (J)!

O r o b a n c h e  e p i t h y mu m DC. a) mi nor .  Brüx: oberhalb der 
Sedlitzer Haltestelle auf Thymus humifusus und Marschallianus (B)!

* ß) ma j or .  Klampenberg bei Seidowitz und Hügel über der 
Sedlitzer Haltestelle auf Salvia silvestris (B)! am zweiten Standort 
auch auf Salvia pratensis (eine auffällige, zwar auch kräftige, 
aber kleinblumigere und stark beschopfte Form)!
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Or obanche  c a r y o p h y l l a c e a  Sra. Dreiberg bei Triebsch, Berg 
Belos bei Belosic, Luschitzer Hügel, überall auf Galium mollugo 
(B)! Ratsche bei Hlinai (W)! Goldberg bei Kaaden, zahlreich auf 
Galium moll. (Z)!

Or oba nc he  r u b e n s  Wallr. Hohenmauth: Abhang zwischen Vraclav 
und Stradoun (Zg)! Brüx: Felder oberhalb der Sedlitzer Halte
stelle, auf Medicago falcata; Hügel zwischen dem Steinberg und 
Belosic (B)!

Or obanche  Kochi i  F. Schultz. Aussig: Gross-Wostray, Ziegelberg 
und Klutschkenberg, Anhöhen zwischen Stadic und Hlinai mehr
fach ; Felder über der Sedlitzer Haltestelle, Hügel zwischen Ober
nitz und Rudolfsdorf (B)!

* Or o b a n c h e  p i c r i d i s  F. Schultz. Anhöhen zwischen Stadic und 
Hlinai, an einigen Stellen, auf Picris (B)!

* Or o b a n c h e  c o e r u l e s c e n s  Steph. Gross-Wostray (B)! Anhöhen 
zwischen Stadic und Hlinai, mehrfach (B)! Schwarzer Berg bei 
Brüx, auf Artem. camp, in Menge (B)!

Or obanche  a r e n a r i a  Borkh. Brüx: Anhöhen zwischen Rudolfsdorf 
und Obernitz, Schwarzer Berg (B)! Goldberg und Hirschberg bei 
Kaaden zahlreich (Z)!

*Or oba nc he  b o h e m i c a  Cel. Anhöhen zwischen Stadic und Hlinai 
auf einigen Stellen, mit 0. coerulescens auf Artem. camp. (B)!

f E l s s h o l z i a  c r i s t a t a  Willd. Solnice: Dorfplatz in Nova Ves und 
Yojenice (H)!

Th y mu s  Ma r s c h a l l i a n u s  Willd. Zwischen Brüx, Bilin, Postel- 
berg, Laun verbreitet, auch bei Malnic und Lipenec, dann im 
Bielathale (v. hirsutus u. glabrescens, B)!

T h y mu s  h u mi f u s u s  Beruh. Häufig bei Brüx und Bilin, südlicher 
gegen Weberschan, Hoblik, Horan, Hostomitz im Bielathale (B).

t  Me l i s s a  o f f i c i n a l i s  L. Dlazkovic bei Trebnitz, cult. (W).
Sa l v i a  v e r t i c i l l a t a  L. Auf Kalkboden um Castolovic, Kostelec, 

Wamberg, Reichönau, Solnic bei Skuhrov verbreitet (K).
Sa l v i a  s i l v e s t r i s  L. Milsau bei Kaaden (Z)!
Sa l v i a  p r a t e n s i s  L. Le§any bei Netvofic (V).
Me l i t t i s  me l i s s o p h y l l u m  L. Kalklehne bei Doudleby nächst 

Kostelec a. Adl., Solnice gegen Jestetic (K). Steinberg bei Rit
schen, Tasov gegen Tschersing (B).

*S t a c hys  a l p i n a L .  Solnice: Thal der Alba oberhalb Skuhrov; 
im Adlergebirge an dem von der kleinen Deschnayer Koppe 
fliessenden Bache (K)!
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S t a c h y s  g e r m a n i c a  L. Opolan bei Trebnitz (W).
S t ac hys  a n n u a  L. Reichenau: nur bei der Fasanerie und gegen 

Karolinenhof (Ko)! Chrudim: na Pumberkäch reichlich (Z)! Li- 
bochovic: am Senec bei Kfesein mit Linaria spuria, Nojnic bei 
Liebshausen (W). Triblic; Posteiberg: Weinberg und Fasangarten 
spärlich (B).

St ac hys  r e c t a  L. Hirschberg bei Kaaden (Z)!
P r u n e l l a  l a c i n i a t a  L. a) alba.  Kelchberg bei Triebsch (B)! 

Unter dem Schäferberg (Ganghofner Berg) bei Bilin, mit P. 
gi-andiflora (W).

ß) v i o l acea .  Oberhalb Teplai bei Trebnitz gegen den kl. 
Suttomer Berg zu, mit P. alba und vulgaris (W). Nach Wiesbaur 
Bastard.

P r u n e l l a  g r a n d i f l o r a  Jacq. Poplz gegen Ejvan bei Dobfichovic 
(W). Hirschberg bei Kaaden, zahlreich (Z)! — [Die Angabe: 
Mariaschein, Graupen (Reuss) in Prodr. Fl. Böhm, hält Wiesbaur 
für unrichtig, da er sie dort nie gesehen hat.]

A j u g a  c h a m a e p i t y s  Schreb. Schwarzer Berg bei Brüx, Bielathal: 
bei Wohontsch; Stein-Teinitz, Chlumcan, Malnic (B)!

T e u e r i u m  s c o r d i u m L. Zwischen Welkan und Klapay (W).
P l a n t a g o  a r e n a r i a  W. K. Wegstädtel (L)!
P i n g u i c u l a  v u l g a r i s  L. Sumpfwiese bei Solnic gegen Jestetic (H)!
U t r i c u l a r i a  n e g l e c t a  Lehm. Ceruikovicer Teich bei Solnice; 

Opocno: am Lhotsky Teich blühend (K).
Gl aux  m a r i t i m a  L. Massenhaft auf den grossen Wiesen zwischen 

Seidowitz, Pocerad und Posteiberg (B). Dorfplatz in Welkan 
und massenhaft um die Kapelle in Krendorf [Kfteno] (W).

S o l d a n e l l a  mo n t a n a  Mik. Puchers (J). Thiergarten bei Neu-By- 
stric (L)!

* P r i m u l a  of f i c i na l i s  L. ß. i n f l a t a  (Rchb.) (P. pannonica Kern.). 
Gross-Wostray, Eichberg bei Kosten im Bielathale, Laubwald am 
Johannisberge oberhalb Luschitz, Milayer Berg, Hoblik, Levanicer 
Fasanerie bei Posteiberg (B)!

P r i m u l a  e l a t i o r  Jacq. Laun: an der Eger bei der Lenesicer Heu
schupfe (B)!

v. mi r a b i l i s  Öel. Wurde mir auch heuer Ende August von 
Rovensko blühend eingesendet, scheint dort also jährlich im 
Herbste zu blühen.
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Ar me r i a  v u l g a r i s  Willd. Reichenau: nur bei Wamberg an der 
Strasse nach Senftenberg (Ko)! Grün am Erzgebirge bei D. 
Kralup (Z)!

Vacc i n i um my r t i l l u s  L. var. leucocarpum  Hausmann, Opiz 
Seznam. Mit weissen Beeren. Nicht zu verwechseln mit der 
durch Sclerotinia baccarum Rehm. verursachten Sclerotienkrank
heit der Beeren der typischen schwarzbeerigen Form. Siehe 
Ascherson und Magnus in Ber. d. deutsch, bot. Gesellsch. Bd. 
VII. H. 10.

Tetschen 1849 (M. Winkler in herb. A. Winkler t. Ascherson 
in litt.). Pfichovic bei Wurzelsdorf am Fusse des westlichen Rie
sengebirges (Isis 1867 S. 102.) Prachower Felsen bei Jicin, „wo 
sich auch eine botanische Seltenheit, nämlich die weissbeerige 
Heidelbeere: Vaccin. myrtillus fructu albo, die nach Dr. Hayne 
in Berlin bloss bei Jena und in Sibirien beobachtet wurde, in 
unseren heimathlichen Floren aber nicht erwähnt wird, als be- 
merkenswerth vorfindet“ („Prag“ Beiblätter zu „Ost und West“ 
von Rud. Glaser. Prag 1844 n. 117 22. Juli S. 465. Correspon- 
denz „Aus Gitschin“, von Prof. F. unterzeichnet). In der Neuzeit 
ist diese interessante Spielart in Böhmen nicht wieder beobachtet 
worden; sie möge daher der Aufmerksamkeit der böhmischen 
Botaniker empfohlen sein.

V a c c i n i u m u l i g i n o s u m L. Adlergebirge: auch auf dem Gipfel 
der Deschnayer Koppe mit Oxycoccos (K). Puchers: Moore in 
der „Wilden Au“ (J)!

Mono t r o p a  h y p o p i t y s  L. Libochovic: Laubwald zwischen Horka 
und Libus (W).

P i r o l a  u n i f l o r a  L. Reichenau: im Vcelnö, Potenstein, Castolovic 
(Ko)! Wittingau: im Schlossrevier (Wn)!

3. Choripetalae.

T h a l i c t r u m  a q u i l e g i a e f o l i u m L. Podersanka: Sandbrunnen 
im Bor, sehr selten (P )!

* T h a l i c t r u m  f o e t i d u m L. Basaltfelsen des Buschberges bei 
Stein-Teinitz sehr zahlreich (B)! Zweiter Standort im sog. böhmi
schen Mittelgebirge.

T h a l i c t r u m  a n g u s t i f o l i u m  Wimm. Cernikovice, Weiss-Üjezd 
bei Solnice (K).

Tr. mathematlcko-pfirodüvi Jeckä. 3
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* P u l s a t i l l a  p a t e n s  Mill. Tobiaschberg bei Belosic sehr zahl
reich (B)!

A n e m o n e  nemo r o s a  L. fl. purpureo. Erzgebirge: Gebüsche bei 
Hohenstein (W)!

A n e m o n e  r a n u n c u l o i d e s  L. v. subintegra Wiesb. in scheda. 
Blättchen der dreizähligen Hüllblätter länglich-lanzettlich, ganz- 
randig oder theilweise kleingesägt; bei der Normalform sind sie 
grobgezähnt.
Bei Mariaschein unter der Normalform (W)!

A n e mo n e  s i l v e s t r i s  L. Lu2ic bei Bilin, Malnic bei Laun (B)!
Ad o n i s  v e r n a l i s  L. Bielathal: bei Hostomic, Dolanken, Wohontsch ; 

Kusov, Plöschenberg bei Dfemcic, Buschberg bei Stein-Teinitz, 
Posteiberg: Kalklehnen Hasina bei Skupic (B).

Ad o n i s  a e s t i v a l i s  L. ß) c i t r i nus .  Lenesic gegen Posteiberg, 
Rannay, Hoblik (B)! Kaaden: Feld am Goldberg selten (Z)!

R a n u n c u l u s  p a u c i s t a m i n e u s  Tausch. Wiesengraben bei Poce- 
rad gegen Seidowitz (B )!

* R a n u n c u l u s  Pe t i v e r i  Koch. Teichein bei der Perucer Zucker
fabrik (Ve)!

R a n u n c u l u s  c i r c i n a t u s  Sibth. Tümpel an der Adler bei Ko- 
stelec (K).

R a n u n c u l u s  a c o n i t i f o l i u s  L. (f. platanifolius). Klösterle bei 
Senftenberg (Ko)! Wiesen bei Puchers (Teichel ap. J ) !

R a n u n c u l u s  l i n g u a  L. Zdelov bei Kostelec a. Adl., Öernlkovicer 
Teich bei Solnice (K).

R a n u n c u l u s  n e m o r o s u s  L. Solnice (K). Posteiberg: Flossberg 
bei Hfivic (B).

R a n u n c u l u s  p o l y a n t h e mu s  L. Kelchberg bei Triebsch; grosse 
Wiesen zwischen Pocerad und Seidowitz (B)!

T r o l l i u s  e u r o p a e u s L .  Reichenauunterhalb Lokoty, Bizradec 
bei Solnice; beim Lhotsky und Semechnicky Teich bei Opocno, 
Pob&fovic bei Holic, Libisan bei Pardubic, Wchynic bei Chlu- 
mec (K).

* H e l l e b o r u s  v i r i d i s  L. Reichenau: einige Expl. „v Poustkäch“ 
und auf den Wiesen unterhalb Slemeno (Ko)! sonst auch in 
Gärtchen gepflanzt (Ko).

* I s o p y r u m t h a l i c t r o i d e s  L. Reichenau: im Vöelnö und „ve 
Späle“, bei Öastolovic, Kostelec u. a. (Ko)!
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Ni g e l l a  a r v e n s i s  L. Im Bielathal verbreitet, Tfiblic, Sedlitz bei 
Brüx, Weberschan, Fuss des Hoblik (B). Kamenny pfivoz a. Sä- 
zava (V).

f N i g e l l a  d a m a s c e n a  L. Posteiberg: am Wege zur Fasanerie nächst 
einem Garten verwildert (B)!

A q u i l e g i a  v u l g a r i s  L. Kalklehne an der Zdobnic unterhalb Wam
berg (K). Hohenelbe: Sattler und Biner bei Langenau; Mönchs
dorf bei Arnau (C). Flohberg bei Hfivic, Schwarzer Berg bei 
Brüx (auch weissblühend), Wolfschlinge und Gross-Wostray bei 
Aussig (B).

* D e l p h i n i u m  e l a t u m  L. Vorgebirge des Riesengebirges: im 
Silbergrund bei Schwarzenthal, an mehreren Stellen zahlreich (C).

P a p a v e r  r h o e a s  L. ß. s t r i g o s u m Bonn. Ober-Sedlitz bei Aussig; 
Brüx: Fuss des Rösselberges, Spitzberges, Schwarzer Berg, Ru
dolfsdorf ; zwischen Seidschitz und Hochpetsch viel, Klampenberg 
bei Seidowitz, Weberschan, Posteiberg: Weinberg und Bahndamm 
gegen Lisan (B)!

P a p a v e r  a r g e mo n e  L. ß. l e i oc a r pum.  Mariaschein: Sandgrube, 
unter der Normalform häufig (W)!

Co r y d a l i s  cava  Schweigg. Hohenelbe: bei Pelsdorf und Weissbach 
bei Harta, nicht viel (C). Posteiberger und Levanicer Fasa
nerie (B).

C o r y d a l i s  d i g i t a t a  Pers. Reichenau: na Dubince im Garten, ve 
VrchoviSti bei Solnice (Ko)!

F u m a r i a  r o s t e l l a t a  Knaf. Kladno: beim Mayrauchacht (Z)! 
Weberschan bei Laun (B)!

F u m a r i a  V a i l l a n t i i  Lois. Kladno und Motycinsehr häufig (L)! 
Weberschan bei Laun (B)!

F u m a r i a  S c h l e i c h e r i  Soy. Will. Posteiberg: Zollhaus, zwischen 
der Stadt und der Levanicer Fasanerie (B)!

B i s c u t e l l a  l a e v i g a t a  L.Tuschmitz bei D.Kralup, am Bahndamme, 
offenbar zugewandert (Z)!

Cor onopus  Ru e l l i i  All. Lukavic bei Chrudim (Z)! Beim alten 
Graupner Kirchhof (W)! Sollan, Krendorf, Kozov, Chodolic, Ra- 
dovösic, Duban, Klapay (W). Um Posteiberg verbreitet, Po- 
cerad (B)!

f L e p i d i u m  p e r f o l i a t u m  L. Eisenbahndamm von Posteiberg 
nach Liiüan zu Tausenden, auch in den benachbarten Feldern (B)!

L e p i d i u m r u d e r a l e  L. Posteiberg, Chlumcan, Brüx, Tschausch (B).
3*
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A l y s s u m  mo n t a n u m L. Hirschberg, Langer Berg bei Kaaden 
viel (Z)!

A l y s s u m  s a x a t i l e  L. Geltsch, Dreiberg bei Triebsch, Gross- 
Wostray bei Aussig, Buschberg bei Stein-Teinitz, Bába bei Jecan, 
Kusov bei Dremcic (B).

L u n a r i a  r e d i v i v a  L. Adlergebirge: an dem von der Kleinen 
Deschnayer Koppe fliessenden Bache ziemlich reichlich (K)!

C a r d a m i n e  b u l b i f e r a  R. Br. Riesengebirge: Buchenwald unter 
den Töpferbauden im Silbergrunde (C). Erzgebirge: Tellnitz (W)! 
Puchers: am Steinberge (J)!

C a r d a m i n e  e n n e a p h y l l o s  R. Br. Adlergebirge: auch am 
Bache, der von der kl. Deschnayer Koppe fliesst, mit C. bulbi
fera (K). Reichenau: ve Vcelném und „na Horkäch“ bei Casto- 
lovic (Ko)!

* C a r d a m i n e  t r i f o l i a  L. Hlinsko: Wälder um Petrkov zahl
reich, mit C. enneaphyllos und bulbifera (S)!

C a r d a m i n e  O p i z i i  Presl a. g l a b r e s c e n s .  Südabhang des 
Krkonos (Fiek).

C a r d a m i n e  s i l v á t i c a  Link. Wälder um Puchers zerstreut (J)!
A r a b i s  G e r a r d i  Bess. „Na Vorlinäch“ bei Slatinan; Beranova 

olsina in Heíman-Méstec (Z)!
A r a b i s  a r e n o s a  Scop. Thal der Alba unterhalb Dorf Desch- 

nay (K). Kiesberg im Riesengebirge (C).
A r a b i s  H a l l e r i  L. Riesengebirge: St. Peter, Siebengrund bei 

Schwarzenthal; am Elbufer in Nieder-Hohenelbe einige üppige 
Pflanzen, wohl angeschwemmt (C).

B a r b a r e a  s t r i c t a  Andrz. Wesseln hinter Aussig, spärlich (B)!
A r m o r  a c i a  r u s t i c a n a  Fl. Wett. Am Elbufer zwischen Hohen- 

elbe und Harta mehrfach verwildert (C).
S i s y m b r i u m  L o e s e l i i  L. Brüx, Selnitz, Öencic bei Laun (B).
E r y s i m u m  d u r u m  Presl. Reichenau: im Vcelné ziemlich spär

lich (K) und auf „Pelclovo nábíeáí“ (Ko)!
C o n r i n g i a  o r i e n t a l i s  Andrz. Slenieno bei Öastolovic (Ko).
S i n a p i s  a r v e n s i s  L. var. s t r i c t a .  Pocerad bei Posteiberg (B)!
R a p i s t  r u m  p e r e n n e  L. Kozov, Jecan, Rohatec bei Kresein (W), 

Chlumcan; Bielathal: bei Wohontsch, Dolanken (B).
R e s e d a  l u t e a  L. Doudleby bei Kostelec a. Adl., auf Kalkmergel 

(K). Koáow, Krendorf, Opolan, Radovésic, Libochovic, Triblic (W).
R e s e d a  l u t e o l a  L. Kozov, Radovésic, Ejvan bei Libochovic (W).
D r o s e r a  r o t u n d i f o l i a  L. Torfe bei Neu-Bystric (L )!
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V i o l a  a m b i g u a W. K. Nordwestlicher Abhang des Hoblik bei 
Laun, etwa in der Mitte des eigentlichen Kegels, nicht häufig 
(B)! Fuss des Breiten Berges bei Brüx mit V. odorata, hirta, 
spärlich (B)! War heuer am Milayer am 4. April noch nicht auf
geblüht, am 31. Apr. bereits vollkommen verblüht (B).*)

V i o l a  c o l l i n a  Bess. Hohenelbe: bei Hennersdorf auf buschigen 
Melaphyrhügeln (C).

V i o l a  o d o r a t a  X c o l l i n a .  Kautenberg bei Mileschau (1889 B)!
V i o l a  o d o r a t a  X h i r t a .  Brüxer Spitzberg (B)!
V i o l a  m i r a b i l i s  L. Hoblik, Flohberg bei Hfivic (B).
Vi ol a  b i f l o r a  L. Riesengebirge : Silbergrund bei Schwarzenthal; 

am Elbufer bei Harta früher eine starke Colonie, wieder ver
schwunden (C). Adlergebirge: um die Deschnayer Koppe, an der 
Alba, um deren Quellen häufig; manchmal bis gegen Solnic 
hinabgeschwemmt (K).

Viol a  t r i c o l o r  L. v. s a x a t i l i s  (Schm.)- Hohenelbe: am Biuer 
bei Langenau (C).

Vi o l a  l u t e a  Huds. Riesengebirge: um die Rennerbauden und Lahr
bauden in Menge (C).

Mon t i a  r i v u l a r i s  Gmel. Adlergebirge: bei den Scherlichhäusern 
(K). Chudenic: nasser Graben am Wege vom Bade nach Ka- 
nicky!

S c l e r a n t h u s  i n t e r m e d i u s  Kittel. Sandige Kiefernwälder bei 
Svidnice nächst Adler-Kostelec (K)!

* S p e r g u l a r i a  m a r g i n a t a  Kittel. Grosse Wiesen zwischen Po- 
cerad und Seidowitz an mehreren Stellen (B)!

S p e r g u l a  Mo r i s o n i i  Bor. Holicky bei Chrudim (Z)!
S a g i n a  n o d o s a  Mey. Svidnice b. Adler-Kostelec, Weiss-Oujezd bei 

Solnice, am Semechnicer Teiche bei Opocno (K).
C e r a s t i u m  g l o m e r a t u m  Desp. Brüx: bei den Kopitzer Schachten, 

bei Lindau (B)! Am Rande des Dorfes Rauschenbach bei Ma
rienbad 1

C e r a s t i u m  g l u t i n o s u m  Fr. Lhota bei Chrudim (Z)! Brüx, Wteln, 
Weberschan, Pocerad, Posteiberg, Hfivic, am Hoblik (B)!

* C e r a s t i u m  a l s i n e f o l i u m Tausch. Auf dem Bergrücken „Rau- 
scHenbacher Haide“ auf Serpentin am häufigsten und schönsten 
an der Strasse oberhalb Rauschenbach, am Kamme im Gestein

*) Aus Mähren erhielt ich sie in mehreren Exempl. unter zahlreicherer V. 
hirta gesammelt von Schierl: „Hohlweg bei Gross-Scheurowitz nächst Auspitz.“
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der Waldblössen, z. Th. colossale, 2—3 Fuss im Durchmesser 
haltende Rasen bildend, aber auch sonst auf dem ganzen aus
gedehnten Bergrücken an Waldwegen und auf Waldblössen zer
streut. Blüht Ende August noch allgemein, obwohl auch zahl
reiche vertrocknete Fruchtstengel auf eine frühere Blüthezeit 
hinweisen. Cerastium arvense wächst dort nirgends mit ihm, 
wohl aber im Orte Rauschenbach und bei Einsiedel, an Strassen- 
rainen und Steindämmen, doch überall längst verblüht und 
fruchttragend.

S t e l l a r i a  p a l u s t r i s  Ehrh. Bei den Kopitzer Teichen bei 
Brüx (B)!

* G y p s o p h i l a  f a s t i g i a t a  L. Posteiberg: Kalklehne Hasina 
bei Lipenec (B)!

V a c c a r i a  p y r a m i d a t a  Fl. Wett. var. g r a n d i f l o r a  (Jaub. 
et Sp.). Bei Pisek am Bahndamm 1876 (Ve)! (Prodr. Nachtr. S. 
871 einfach als Y. parviflora Mch eingetragen).

f D i a n t h u s  b a r b a t u s L .  Bielathal: an der Strasse von Wel- 
bine nach Liessnitz mehrere Expl. (B)!

D i a n t h u s  a r m e r i a  L. Triebsch: gegen Wscheratsch und gegen 
Tenzel (B )!

D i a n t h u s  a r m e r i a X d e l t o i d e s .  Waldrand zwisch. Triebsch 
und Tenzel mit den Eltern (B)!

D i a n t h u s  s u p e r b u s  L. Berg Maschnay bei Salesl südl. von 
Gross-Priesen (B).

C u c u b a l u s  b a c c i f e r  L. Posteiberg: an der Eger und bei den 
Schlachtbänken (B)!

M e l a n d r y u m  n o c t i f l o r u m  Fr. Zdelov bei Kostelec a. Adl., 
um Solnice (K).

M e l a n d r y u m  s i l v e s t r e  Röhl. Karlstein bei Svratka (Ka)! 
Kühberg bei Heilbrunn (J)!

M a l v a  a l c e a  L. Licno bei Öastolovic, Reichenau, Deutsch-Rybnä 
(Ko)! Bielathal: Kleinmühle bei Wohontsch (v. angustisecta, 
fructibus supra pilosiusculis!) (B)! Buschberg bei Stein-Teinitz (B).

f M a l v a  m o s c h a t a  L. Hlinsko: an der Bahn im Walde bei 
Rannö, wenige Expl. (f. angustisecta, S)! Hohenelbe: auf Kar
toffeläckern bei Harta (C).

L a v a t e r a  t h u r i n g i a c a L .  Brüxer Schlossberg, Fuss des Hoblik, 
Posteiberger Fasanengarten (B).

H y p e r i c u m h u m i f u s u m L .  Deutsch-Rybnä bei Wamberg, Licno 
und Castolovic (Ko)!
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H y p e r i c u m  m o n t a n u m L .  Castolovic, Bizradec bei Solnicei 
selten (K).

* E 1 a t i n e t r i a n d r a  Schk. Gratzen: am Grunde des abgelassenen
Altteiches bei Gschwend (J)!

E l a t i n e  h y d r o p i p e r  L. Elbufer zwischen Zäluz und Weg- 
städtel (L)I

O x a l i s  s t r i c t a  L. Ufer der Alba über Skuhrov spärlich (K). 
Nieder-Hohenelbe an der Elbe, und Garten in Forst (C). Po- 
stelberg: Felder bei der Levanicer Fasanerie (B). Park von 
Wlaäim (V).

G e r a n i u m  d i s s e c t u m  L. Trebesov bei Reichenau (Ko, als G. 
molle in An. Kvet.)!

G e r a n i u m  d i v a r i c a t u m  Ehrh. Südfuss des Rösselberges und 
des Spitzberges bei Brüx (B)!

G e r a n i u m  m o l l e  L. Garten des Thienfeldschachtes in Kladno (L)! 
G e r a n i u m  s a n g u i n e u m  L. Im Bielathal verbreitet, Buschberg 

bei Stein-Teinitz (B).
G e r a n i u m  s i l v a t i c u m  L. Felspartie im Walde oberhalb Rau

schenbach! Erzgebirge: bei Moldau (B)!
G e r a n i u m  p h a e u m  L. Späla bei Reichenau (Ko)!
* L i n u m a u s t r i a c u m  L. Bei KoZow unweit Laun, unterhalb

der Strasse und am Koäower Berge, sowohl auf der Seite gegen 
Kozow als auf der entgegengesetzten gegen Stein-Teinitz (B, W )! 

P o l y  g a l a  c o m o s a  Schk. Vorberge des Riesengebirges: Biener 
bei Langenau, Raubbachfelsen bei Hohenelbe, Wustlich bei 
Harta (C).

* P o l y g a l a  a u s t r i a c a  Crantz. Solnice: Moorwiesen bei Weiss- 
Oujezd (K)! ferner Wiese gegen Jestetic mit Ononis hircina; 
Waldwiese am Lhotsky Teich bei Opocno (K). Östlichste Standorte. 

D i c t a m n u s  a l b u s  L. Marienberg und Ziegenberg bei Aussig;
Bielathal: oberhalb Stadic, Eichberg bei Kosten (B).

L y t h r u m  h y s s o p i f o l i a  L. Pfepych bei Opocno (Rohlena t. Ko)! 
Tunechody bei Chrudim (Z)!

E p i l o b i u m  L a my i  F. Schultz. Brüx: Teichel bei D. Zlatnik und 
bei der neuen Zuckerfabrik (B).

E p i l o b i u m  a n a g a l l i d i f o l i u m  Lamk. Weisswassergrund im 
Riesengebirge (C).

Epilobium uutans X palustre. Elbgrund unter der Elbfallbaude 
(Fiek). Kl. Teich, Kesselgrube, Petersbaude (Haussknecht).
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EpiloMum alsinefolium X mit ans. Elbgrund unter der Elbfall
baude (Fiek).

E p i l o b i u m  a l s i  n e f o l i u m X p a l u s t r e .  Riesengebirge : an 
der Kleinen Lomnitz und am Krkonos (Fiek), Rehhorn (Kablik 
t. Hausskn.).

C i r c a e a  l u t e t i a n a  L. Verbreitet in der Gegend von Reichenau, 
Kostelec u. s. w. (K).

C i r c a e a  i n t e r m e d i a  Ehrh. An der Zdobnic bei Doudleby und 
an der Kneznä bei Reichenau (K).

H y d r o c o t y l e  v u l g a r i s  L. Teich Broumar bei Opocno (Roh- 
lena t. Ko)!

E r y n g i u m  c a m p e s t  r e  L. Bei Reichenau sehr spärlich (Ko)!
A s t r a n t i a  m a j o r  L. Hlinsko: im Walde zwischen Vceläkov und 

Tisovec (S)! Solnice: gegen Jestetic und im Haine bei Bizradec 
(K). Platzer Grund bei D. Kralup (Z)!

C i c u t a  v i r o s a  L. Sobrusaner Teich bei Dux (W)!
B e r u h  a n g u s t i f o l i a  Koch. Tümpel des Adlerflusses bei Ko

stelec, Reichenau: bei Lokoty (K), Lipovka, Dlouhä ves u. s. w. 
(Ko, als Sium latifolium in An. Kvet.)! Chrudim: bei Nabocan (Z)!

F a l c a r i a  v u l g a r i s  Bernh. Bei Reichenau, Cernikovic, Litohrad 
seltener (Ko)!

C a r u m  c a r v i L. Eine dem Aussehen nach sehr fremdartige Ab
normität (beginnende Vergrünung) fand H. Vodäk auf Wiesen 
bei Teinitz a. Säz. (1890). Sie zeigte folgende abweichende Merk
male: Fruchtknoten verlängert, lineal-walzig (vom Ansehen eines 
Chaerophyllum), Griffel aufrecht, mehr weniger vergrünt, Staub- 
gefässe verlängert, mit den Antheren weit vorragend, Kronblät- 
ter vergrössert, weiss, im Mittelfelde aber grünlich.

B u p l e u r u m  f a l c a t u m L. Solnice: auf der „Holovä strän“ zahl
reich (K) und bei Litohrad (Ko)!

Se s e l i  h i p p o m a r a t h r u m L .  Am Südfuss des Mittelgebirges gegen 
die Eger verbreitet: Hoblik, Stein-Teinitz, Kozov, Chlum bei 
Chlumcan, Veltez, Krendorf, Jecan (B).

S e s e l i  c o l o r a t u m Ehrh. Tupadly bei Öäslau (Z)! Anhöhen ober
halb Stadic, Berge bei Stein-Teinitz (B).

C n i d i u m  v e n o s u m Koch. Wiesen zwischen Tschausch und dem 
Brüxer Sprudel, sehr zahlreich (B)!

S i l a u s  p r a t e n s i s  Bess. Gräben an der Strasse von Reichenau 
nach Solnic ziemlich zahlreich (H)! Cankovice bei Hrochow- 
Tynec (Z)!
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P a s t i n a c a  o p a c a  Bernh. Anhöhe oberhalb Leschtine bei Klein* 
Priesen zahlreich (B)!

* P e u c e d a n u m  a l s a t i c u m L .  Fasanerie am Jiretin bei Klapay (W).
P e u c e d a n u m  c e r v a r i a  Cuss. Kalklehne bei Doudleby, Bizradec 

bei Solnic, ebenfalls auf Kalkmergel (K). Teinitz a. Säzawa: 
Wäldchen bei der Wiese Babinec (V)!

P e u c e d a n u m  p a l u s t r e  Mönch. Gross-Cermnä und Zdelov bei 
Adler-Kostelec (K).

I m p e r a t o r i a  o s t r u t h i u m  L. Langer Grund im Riesengebirge 
(Schöpke t. Fiek). Erzgebirge: bei Moldau an der Mulde, mit 
Mulgedium (B)!

f L e v i s t i c u m  of f i c i na l e  Koch. Am Ratschenberg verwildert (B).
L a s e r p i t i u m  l a t i f o l i u m L. Erzgebirge: auch bei Launitz ober

halb Oberleitensdorf (f. glabrum, B)!
L a s e r p i t i u m  p r u t e n i c u m  L. Solnice: Hain bei Bizradec, auf 

Kalkboden (K). Wetzwalde bei Grottau (Thiel t. W)! Berg 
Maschnay bei Salesl und am Wege von Rübendorf über den 
Sandberg nach Lupic (B)!

Ca u c a l i s  d a u c o i d e s  L. Langer Berg, Hirschberg bei Kaaden (Z)!
Sc a nd i x  p e c t e n  V e n e r i s  L. Beim Mayrauschachte in Kladno und 

bei Winafic (L)!
A n t h r i s c u s  v u l g a r i s  Pers. Posteiberg: unter der Kaserne, bei 

Wolepsic, Weberschan (B).
Ce r e f o l i u m n i t i d u m Cel. Im Adlergebirge: auch am Bache, der 

von der kl. Deschnayer Koppe fliesst (K)!
C h a e r o p h y l l u m  b u l b o s u m L. Reichenau: Fasanerie bei Karo

linenhof; Holic: im Getreide bei Kamence (K).
Ch a e r o p h y l l u m au re um L. Am Rande des Dorfes Rauschenbach 

bei Marienbad!
My r r h i s  o d o r a t a  Scop. Adlergebirge: auch beim Orte Deschnay 

an der Alba und deren Zufluss (K); Wiesen bei Polom (H)! Karl
stein bei Svratka am Waldrande beim Schlösschen (Ka).

P l e u r o s p e r m u m  a u s t r i a c u m  Hoifm. Aupafall im Riesenge
birge (C).

Co n i u m ma c u l a t u m L. Hrochow-Tynec (Z)! Kaaden: nahe am 
Goldberge spärlich (Z)! Schlackenwerth (W)!

Ri be s  g r o s s u l a r i a  L. Erzgebirge: oberhalb Hammer bei Ober
leitensdorf (B).

R i b e s  a l p i n u m L. Panna bei Triebsch (B).
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S a x i f r a g a  c a e s p i t o s a L .  a ) g l a b r a t a .  Plöschenberg bei Dfemcic 
reichlich (B)!

t S e d u m  s p u r i u m M. B. Am Bache oberhalb der Strasse von 
Oberleitensdorf nach Maltheuern (B)! Bahndamm oberhalb Maria- 
Ratschic bei der Brücke in Menge; am Wege zwischen dem 
Brüxer Schlossberge und Breiten Berge; Wohontsch und Liess
nitz im Bielathale (B).

S e d u m  a l b u m  L. Am Ölberg in Hohenelbe (C).
S e d u m  v i l l o s u m  L. Podersanka: am Rande des Wöhr (P)!
C o t o n e a s t e r  v u l g a r i s  Lindl. Goldberg und Hirschberg bei 

Kaaden (Z)!
P i r u s  c o m m u n i s  L. Plöschenberg bei Dremcic (B).
P i r u s  m a l u s  L. Wamberg: Kalklehne bei Zädoli (K). Flohberg bei 

Hfivic, einige Sträucher, mit Blüthen übersäet (v. glabra, B)!
f C y d o n i a  v u l g a r i s  Pers. Fuss des Schafferberges bei Bilin, An

höhen zwischen Stadic und Hlinai (B).
Rosa involuta Sm. (Synon. et f. variae: R. Sabini Woods, R. Do- 

niana Woods, R. gracilis Woods, R. coronata Cröp., R. sabauda 
Rap.). Stacheln auf Trieben und Blüthenzweigen zwe i e r l e i ,  
g e r a d e ,  aus breiterer Basis p f r i eml i c he  und n a d e l f ö r 
mi ge ,  z. Th. auch drüsentragende dazwischen. Blätter meist 
3paarig, Blättchen k u r z g e s t i e l t ,  oval ,  u n t e r s e i t s  wie 
die B l a t t s t i e l e  weich,  f as t  z o t t i g - b e h a a r t ,  oberseits 
kurzhaarig-flaumig, freudig grün, u n t e r s e i t s  mehr weniger 
graulich-grün, me hr  oder w e n i g e r  d r ü s e n b e s t r e u t ,  scharf 
d o p p e l t - g e s ä g t  mit feindrüsig-geendeten Zähnen. Blattstiele 
mit feinen Stieldrüsen, aber kaum bestachelt. Nebenblätter an 
den Blüthenzweigen aus schmaler Basis nach oben  v e r b r e i 
t e r t ,  am Rande dicht drüsig-gewimpert. Blüthen meist einzeln, 
ziemlich lang gestielt, Stiel und Kelchröhre mehr oder weniger 
d r ü s e n b o r s t i g ;  Kelchzipfel stark drüsenborstig, äussere fieder- 
spaltig, innere ganz, schmal, an d e r F r u c h t  auf ger i ch t e t ,  
z u s a m m e n n e i g e n d ,  b l e i bend.  Fruchtbecher oben etwas 
eingeschnürt.

Strauch J/2—1 Met. hoch. Unsere Pflanze gehört nach Christ’s 
Beschreibung wohl zur Form R. coronata Cröp., denn sie hat 
oberseits sparsamer behaarte und freudig grüne, unterseits reich
lich drüsige und stark behaarte Blättchen, schmale, zusammen
gesetzte und reichdrüsige Zahnung. Die (an R. alpina erinnernde) 
Frucht ist länglich-oval, oben halsartig verschmälert und mehr
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roth als orange, nur spärlich kurz-drüsenborstig. Blüthen wurden 
(im September) nicht gesammelt; auf diese wird in Zukunft wo 
möglich zu achten sein.
Erinnert sehr an R. spinulifolia Dem. (aus der Schweiz) und 

an R. vestita Gaud. (R. Hampeliana Wiesb.), von letzterer durch die 
reichlichen geraden Stacheln der Zweige und rundlichen Blättchen 
verschieden.

Christ stellt die Art in eine eigene Gruppe Sabiniae Cröp., 
welche zwischen den Pimpinelleae und Villosae in der Mitte steht.

Am Steinberge bei Ritschen (B)! nur ein Strauch, sehr spärlich 
fruchttragend; daselbst wächst sonst nur R. tomentosa Sm., aber 
weder R. alpina noch pimpinellifolia, daher die Möglichkeit eines 
Bastards, an den man bei dem vereinzelten Vorkommen denken 
könnte, nicht ersichtlich ist. Diese Rose stimmt auch im Wesent
lichen mit der R. involuta v. Doniana aus England (J. Fraser!) wohl 
überein. So weit östlich ist die R. involuta (oder Sabini) noch nicht 
gefunden gewesen, sie findet sich zunächst in Baden, in der Schweiz 
(Jura), in Frankreich, England, westl. Norwegen.
Ros a  g a l l i c a L .  Um Solnice auf Kalk öfter (K). Weissbach bei 

Harta nächst Hohenelbe (C). Podersanka (P)!
Ros a  t r a c h y p h y l l a  Rau a ) g l a b r a t a .  Zwischen Kojetic und 

Gr. Priesen (B)! zwischen Leschtine und Kl. Priesen, Levin 
gegen Lukovic, Dreiberg bei Triebsch, Steinberg bei Ritschen, 
zwischen Steinberg und Panna, Babina, Maischen, Tasov, Pro
bogt, Salesl, Gross-Wostray (B)!

* 6 ) p i l o s o - g l a n d u l o s a  (R, Jundzilli Autt.). Gipfel des 
Geltsch (B)l Abhang oberhalb Kosif bei Prag (1888 B)!

Ro s a  a l p i n a  L. Waldiger Abhang bei Dolnl Üjezd bei Leitomygl 
(v. nuda, Zg)! Öertüv dül bei Reichenau, Albathal oberhalb Sku- 
hrov, Hain bei Solnic gegen Jestetic (K)!

Ro s a  c i n n a mo me a  L. Rösselberg bei Brüx, Posteiberg beim Ju
denkirchhof, beiden Orts fl. pleno (B).

Ros a  d u m e t o r u m  Thuill. Brüx: Schwarzer Berg und Spitzberg, 
Sollan beiTfiblic, Weltöi bei Laun, Posteiberg gegen Weberschan; 
von Levin nach Lukovic (B)!

Ros a  g l a u c a  Vill. Brüx: Spitzberg und Schwarzer Berg, Belog bei 
Belogic, Maischen, Tasov (B)!

Ros a  c o r i i f o l i a  Fr. Brüx: Fuss des Bofen, Posteiberg mehrfach, 
Malnic, Sollan, Watislaw, Hostomic im Bielathale, Salesl und
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Probost, Tasov, Ritschen (B)! Einsiedel: am Wege nach Rau
schenbach !

R o s a  c a n i n a  X gal l i ca.  Reichenau: Abhänge zwischen Lipovka 
und Litohrad, in der Nähe der Eltern (H)! (In Kop. An. Kv. 
als R. collina Jacq.)

f R o s a  a l ba  L. Brüx: Rösselberg, Schwarzer Berg (B).
* R o s a  t o m e n t e l l a  Lém. Oberer Waldrand am Bélos bei Bélosic, 

Berg Libes bei Zelkovic bei Liebshausen, Solían bei Tfiblic, am 
Fusse des Hoblik mehrere Sträucher; bei Hochpetsch am Wege 
nach Milay (B)!!!

* Ro s a  s c a b r a t a  Crép. An Wegrändern zwischen Posteiberg und 
der Levanicer Fasanerie (B)! und in der Posteiberger Fasanerie 
(B)! Schwarzer Berg oberhalb Rudolfsdorf bei Brüx (B)!

Ro s a  s e p i u m  Thuill. Verbreitet im ganzen Mittelgebirge bis Brüx, 
Bilin, südl. bis Posteiberg (B)! Wittingau: Damm des Cirkevni 
Teiches (Wn)!

Ros a  t o m e n t o s a  Sm. a) genui na .  Steinberg bei Ritschen und 
bei Tasov bei Triebsch (B)!

b) c i n e r a s c e n s  Crép. Panna bei Triebsch, Fussweg von 
Leschtine nach Kl. Priesen, Fuss des Radelsteins, Waldrand bei 
Maischen am Wege nach Gross-Wostray (B)!ü

Ro s a  v i 11 o s a L. (R. cuspidatoides Crép. etc.). Lisno bei Öastolovic 
(H)! Reichenau: ve Späle (Ko)! Kelchberg bei Triebsch, Levin (B)!

* A g r i m o n i a  o d o r a t a  Mili. Hlinsko: bei Holetín (S)!
Ge u m r i v a l e  L. Solnice (K). Tasov südl. von Gross-Priesen (B). 

Heilbrunn bei Gratzen (J)!
P o t e n t i l l a  p r o c u m b e n s  Sibth, Adlergebirge nächst den Scher- 

lichhäusern und bei Trckadorf (K)! Wiesen bei der Heuschupfe 
bei Tschausch (B)! Neusattel bei Ellbogen an der Bahn häu
fig (W)l

var. s u b s e r i c e a .  Blätter dichter seidig-behaart, stark schim
mernd. — Mariaschein (P ap. W)!

P o t e n t i l l a  ve r n a  (L) Koch *) v. glanduligera. Stengel und Blätter

*) In den Abh. d. bot. Yer. v. Brandbg XXXII. in „Bemerkungen über ei
nige Potentillen und andere Pflanzen Ost- und Westpreussens“ bespricht Prof. 
Ascherson nochmals die Nomenclaturfrage der P. verna und P. opaca L., und 
zwar in einer meiner in den vorjähr. Res. d. bot. Durchf. Böhmens dargelegten 
Ansicht und Beweisführung zumeist entgegengesetzten W eise; den Namen P. 
opaca verwirft er gänzlich, sowohl für P. opaca Koch als auch für P. verna Koch, 
für erstere erkennt er P. rubens Zimm. für zu Recht bestehend, für letztere schlägt
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reichlich drüsenhaarig. In der Drüsenbehaarung der P. glanduli- 
fera Krasan nahestehend, doch mit dieser Form nach Zimmeter 
(in litt.) nicht identisch.

Teplitzer Schlossberg, Rosenthal bei Graupen, Sobochleben an 
der Bahn, Jedvina bei Lochcic (Dichtl)!!!

P o t e n t i l l a  c i n e r e a  Chaix (P. arenaria Borkh.). Schlossberg bei 
Teplitz (f. glanduligera, Dichtl)! Jedvina bei Lochcic (ders.)!

P o t e n t i l l a  W i e m a n n i a n a  Günth. & Schümm. Die Pflanze von 
Mariaschein (Pittner) war, wie eine neuerliche Untersuchung des 
Fragmentes gezeigt hat, unrichtig bestimmt, daher P. Güntheri 
a. canescens in Res. f. 1886 zu streichen. Somit ist sowohl 
für P. Wiemanniana wie für P. Lindackeri kein einziger der in 
dem Striche längs des Erzgebirges (von Teplitz bis Franzensbad) 
angegebenen Standorte beglaubigt.

P o t e n t i l l a  c a ne s c e ns  Bess. Strahl bei Klostergrab, Feldrain bei 
Lochcic (Dichtl)!

P o t e n t i l l a  r e c t a  L. (v. obscura W.) Leviner Thurmberg, Ruine 
Hrädek bei Tfiblic, Hora bei Merzkies, Spitzberg bei Brüx (B)! 
Langer Berg bei Kaaden, gesellig (Z)!

P o t e n t i l l a  r u p e s t r i s  L. Graupen am Erzgebirge (Dichtl)!
Co ma r u m p a l u s t r e  L. Reichenau: bisher bloss bei Javornic (H )! 

Kopitzer Teiche bei Brüx (B)! Kaplitz bei Krumau: Teich bei 
der Station, blühend (W)!

R u b u s  s a x a t i l i s L .  Berg Maschnay bei Salesl südl. von Gross- 
Priesen (B).

R u b u s  s u b e r e c t u s  Anders. Reichenau: im Walde gegen Solnic, 
im Öertüv dül (K). Geltsch, Panna bei Triebsch, bei Tenzel, 
Ritschen, Tasov; Dämme der Kopitzer Teiche; Erzgebirge: ober
halb Johnsdorf, zwischen Neustadt und Klostergrab (B).

er einen neuen Namen P. Tabernaemontani vor. Wir haben also für zwei alt
bekannte Arten zwei neue Namen gewonnen. Was das Synonym Quinquefolium 
minus repens lanuginosum luteum C. Bauhin betrifft, so hat mein verehrter Freund 
wohl Recht, dass es zur P. arenaria und nicht zur P. opaca Koch gehört; im 
Übrigen finde ich aber meine Argumentation, dass P. opaca L. nach der Be
schreibung (die mit Crantz’s Beschreibung der Frag, rubens fast} genau zusam
menfällt) und den übrigen Synonymen =  P. opaca Koch ist, nicht widerlegt. Das 
Exemplar des Linne’schen Herbars (welches übrigens Hartman für P. opaca Koch 
erklärt hat, welches also etwas fraglicher Natur erscheint) kann dagegen nichts 
entscheiden. In Betreff der Anwendung des Namens P. verna habe ich keinen 
Grund von dem auf S. 459 1. c. im vorigen Jahre Gesagten abzugehen.
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R u b u s  t h y r s o i d e u s  Wimm. Um Reichenau ziemlich verbreitet 
(Ko)! Öastolovic, Skuhrov bei Solnic, Holic (K). Aussig: Neu
dörfel, Kojetic; Erzgebirge: oberhalb Johnsdorf mit R. villi- 
caulis (B).

R u b u s g l a n d u l o s u s  Bell, subsp. e c h i na c e us  Öel. Blüthenzweige, 
Blattstiele, lang-rispige Inflorescenzen und Kelche mit dünnen, 
sehr dichten, steifen, langen, geraden, strohgelben, z. Th. drüsen
tragenden Stacheln und feineren drüsentragenden, blassen Nadel
borsten besetzt, wie igelstachelig. Blätter der stielrunden, schwach
behaarten Triebe 3zählig, die oberen der Blüthenzweige einfach; 
Blättchen breit oval, stark herzförmig, plötzlich zugespitzt, ziemlich 
kahl. Deckblätter schmal, lang. Blüthen ziemlich gross, Kelch
zipfel mit langem Spreitenanhang, Blumenblätter länglich, Staubgef. 
so lang oder länger als die Griffel.

Steht wohl am nächsten dem R. Bayeri Focke (aus Nieder
österreich : Bayer, Haläcsy!), der aber weit kürzere, weniger dichte 
Stacheln und Nadeln, kleine Blüthen und kürzere Staubgef. als Griffel 
besitzt. Die Beschreibung des R. Bayeri in Garcke’s Flora 16. Aufl. 
(Lausitzer Mittelgebirge, Vorberge der bairischen Alpen) würde aber 
gut zu unserer Pflanze passen. Ob sonst eine der vielen aufgestellten 
kleinen Arten mit unserer Pflanze genau übereinstimmt, kann ich 
nicht beurtheilen.

Gratzen: am Westabhange des Schreiberberges bei Brünnei (J )! 
R u b u s  c o r y l i f o l i u s  Sm. c) e g l a n d u l o s u s .  Brüxer Schloss

berg (B)!
R u b u s  t o m e n t o s u s  Borkh. Aussig: zwischen Kojetic und Presei; 

zwischen Tasov und Maischen; Ritschen bei Triebsch, Anhöhen 
zwischen Saubernitz und Leschtine (B)!

F i l i p é n d u l a  u l m a r i a  Maxim. (Spiraea ulmaria L.) v. discolor.
Maischen, Tasov, Klinge bei Levin (B).

F i l i p é n d u l a  v u l g a r i s  Mönch (Spiraea filipéndula L.). Leito- 
myäl: bisher nur oberhalb Benätek (Zg)! Reichenau stellenweise 
häufig (Ko). Brüx, Bilin und südlich gegen Posteiberg, Laun 
häufig (B).

A r u n c u s  S i l v e s t e r  Kostei. (Spiraea aruncus L.). Aussig: Bach 
oberhalb der Wolfschlinger Mühle, zahlreich (B)! Gratzen: auch 
bei Heilbrunn im Reviere Mühlberg (J)! 

f P r u n u s  i n s i t i t i a  L. Posteiberg: an der Eger und beim Juden
kirchhof verwildert (B).
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Pr u n u s  c h a m a e c e r a s u s  Jacq. Buschberg bei Stein-Teinitz, Ko- 
iower Berg (B)j!

Cyt i s us  c a p i t a t u s  Jacq. Hlinsko: oberhalb Tisovec (S)!
Med i c a go  mi n i ma  Desr. Anhöhen längs der Bahn zwischen Ru

dolfsdorf und Obernitz, Sauberg bei Svincic, Hügel über der 
Haltestelle Sedlitz, Klampenberg bei Seidowitz, Milayer Berg, 
Posteiberg: Lehnen an der Lenesicer Strasse und Lehnen bei 
der Levanicer Fasanerie (B).

Me d i c a g o  f a l c a t a  L. Stepänov bei Skutc (S)!
f T r i g o n e l i a  f o e n u m g r a e c u m L. Posteiberg: beim Wächter

hause 93. cultiv.; bei Tfiblic zwischen Schöppenthal und Starey 
cultiv. (B). Ebenso bei Dlazkovic am Feldrande gegen die Häuser 
(„damit durch den Geruch die Hühner abgehalten werden, ins 
Feld zu gehen“, nach Pfarrer E. Dvofäk mit Erfolg) (W).

Me l i l o t u s  d e n t a t u s  Pers. BeiOpolan, zwischen Opolan und Cho- 
dolic, zwischen Krendorf und Jecan, überall mit Trifolium fragi- 
ferum (W). Zwischen Lenesic und dem Hoblik; grosse Wiesen 
zwischen Pocerad und Seidowitz massenhaft, auch zwischen Po- 
cerad und Posteiberg; Weberschan; bei Tschausch gegen den 
Brüxer Sprudel (B).

Me l i l o t u s  a l t i s s i m u s  Thuill. Solnice: am Wege bei Bizradec 
und im Hain bei Jestetic (K). Oberhalb Stadic am linken Biela- 
ufer, Anhöhen über dem Luschkenbache zwischen Lestina und 
Klein Priesen! Triebsch gegen Tenzel und Vserads (B).

T r i f o l i u m  s p a d i c e u m L. Am Chlum bei Litic (K).
♦Tr i f o l i u m p a r v i f l o r u m Ehrh. Posteiberg: Lehnen an der Le

nesicer Strasse mit T. striatum (B)!
T r i f o l i u m f r a g i f e r u m L. Jeätetic bei Solnic, Holic (K).
T r i f o l i u m s t r i a t u m  L. Posteiberg: Lehnen an der Bahn gegen 

Lisan (B)! bei der Levanicer Fasanerie, und Lehnen an der Le- 
neäicer Strasse (B).

T r i f o l i u m a l p e s t r e  L. Yelkä Ladskä bei Castolovic (H)! Mi
layer (W)!

var. a l b i f l or um.  Corollen weiss; auch sonst etwas abwei
chend und noch weiter zu beobachten.

Race bei Hlinai, Phonolith, auf einer etwa 3 Quadr.-M. grossen 
Stelle nur so, umgeben von der rothen Normalform (W)!

T r i f o l i u m r u b e n s  L. Langer Berg bei Kaaden in Menge (Z).
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T r i f o l i u m  o c h r o l e u c u m Huds. Kostelec a. Adl.: im Hain bei 
Lhota und bei Zdelov, Reichenau: im Vceln6 (K). Hradiste bei 
Licno (H)! Holic: Hain bei Kamence (K).

T r i f o l i u m  p r a t e n s e  L. v. h i r s u t u m.  Bei Einsiedl auf Feldern 
gebaut, mit Übergängen in die kahle Form und mit dieser!

A n t h y l l i s  v u l n e r a r i a  L. Solnice (K). Harta, Biner bei Langenau 
(C). Berge bei Kaaden (f. aurea Z)!

L o t u s  c o r n i c u l a t u s  b. t e n u i f o l i u s  L. Grosse Wiesen zwi
schen Seidowitz, Pocerad und Posteiberg sehr zahlreich (B) \ 
Tschausch bei Brüx (B).

Lo t u s  u l i g i n o s u s  Schk. Reichenau und Kostelec a. Adl. (K). 
Brüx: gegen Tschausch, Kopitzer Teiche, Oberleitensdorf (B)!

T e t r a g o n o l o b u s  s i l i q u o s u s  Roth. Am Südfusse des Mittelge
birges häufig, bis in die Gegend von Laim und Posteiberg, zumal 
bei Pocerad massenhaft, und von Milay gegen Sedlic, Svincic, 
Obernitz (B).

O x y t r o p i s  p i l o s a  DC. Libochowic: am Senec bei Kfesein viel 
(W). Langer Berg und Buschberg bei Stein-Teinitz (B)! Kusov 
bei Dfemcic, Sedlitzer Haltestelle, alles auf Basalt (B).

A s t r a g a l u s  e x s c a p u s  L. Sauberg bei Svincic, Skrsiner Berg, 
Klampenberg bei Seidowitz, Langer Berg und Buschberg bei 
Stein-Teinitz (B)l

A s t r a g a l u s  c i ce r  L. Podelus im Säzavagebiet (V)!
A s t r a g a l u s  d a n i c u s  Retz. Zwischen Brüx und Wteln mehrfach, 

Prohn bei Bilin, Skrsiner Berg, Klampenberg bei Seidowitz, 
Schuster- und Langer Berg bei Hochpetsch, Hügel bei Belosic, 
Posteiberg: Lehnen an der Lenesicer Strasse (B)! Deutsch- 
Kral up : an der Strasse nach Brunnersdorf uDd auf der Seewiese, 
bei Prahn am Hirtberge und hinter demselben (Z)!

A s t r a g a l u s  a u s t r i a c u s  Jacq. Am Jefetin, Senec und Rohatec 
bei Libochovic (Basalt), bei Kozow mit Linum austriacum (W), 
Hoblik, Bäba bei Jecan, Milay, Weberschan, Langer Berg bei 
Hochpetsch, Sedlitz, Sauberg bei Svincic; Posteiberg: Kalklehnen 
bei der Levanicer Fasanerie, Häsina-Lehne bei Skupic, Fuss des 
Babylon bei Hrivic (B).

Y i c i a  l a t h y r o i d e s  L. Posteiberg: Grasplätze bei der Levanicer 
Fasanerie (B). Um Teinitz a. Säzawa häufig (V) 1

f V i c i a  p a n n o n i c a  Crantz. Isergebirge: Wiese an der Wittig 
zwischen Haindorf und Raspenau, einzeln verw. (Adalb. Gf. 
Sternberg)!
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Vicia s e p i u m L. v. e r i o c a l y x  Cel. Hlinsko: Bahndamm beim 
Teiche Janus (Ka)! Kelchberg bei Triebsch, fl. rubro (B)! Gross - 
Wostray, Fuss des Ziegenberges bei Wesseln zahlreich, zwischen 
Saubernitz und Lestina (B)!

Vici a  d u m e t o r u m  L. Reichenau: ve Spâle, ve Vcelném, Hradistë 
bei Licno, Wald unterhalb Velkâ Ladskâ (H) ! Oberhalb Tasov 
gegen Tschersing ; Erzgebirge: oberhalb Hammerbei Oberleitens
dorf (B).

Vi c i a  p i s i f o r m i s  L. Leviner Thurmberg, Steinberg bei Ritschen, 
Gross-Wostray, Eichberg bei Kosten, Anhöhen oberhalb Stadic, 
Schafferberg bei Bilin, Erzgebirge: oberhalb Hammer (B).

Vi c i a  s i l v a t i c a  L. Licno, Velkâ Ladskâ, Homole bei Cernikovic 
(H) ! Gratzen : Kühberg bei Heilbrunn (J) !

Vi ci a  c a s s u b i c a  L. Kelchberg bei Triebsch (B).
Vici a  t e n u i f o l i a  Roth. Verbreitet von Brüx bis Milay, bei 

Aussig (B).
v. a l bi f l or a .  Krone weiss mit rosa Anhauch. So am Schuster

berg bei Petsch (B) !
Vi c i a  v i l l o s a  Roth. Um Holic häufig (K). Triebsch, Kojetic, Neu

dörfel, Ziegelberg bei Aussig, Oberleitensdorf (B).
Vici a t e t r a s p e r m a  Mönch. Castolovic (K). Harta bei Hohen- 

elbe (C).
Vi c i a  m o n a n t h o s  Desf. Bizradec bei Solnic, um Holic häufig (K).
f L a t h y r u s  s a t i v u s  L. Bielathal: oberhalb Stadic gebaut (B) !
L a t h y r u s  n i s s o l i a L .  An der Strasse von Bistray gegen Sattel 

auf einem Erdhaufen in 2 Expl., also offenbar eingeschleppt (A. 
Volf t. Ko)!

L a t h y r u s  p a l u s t r i s  L. Brüx: Wiesen bei der Tschauscher Heu
schupfe (B).

L a t h y r u s  n i g e r  Bernh.Doudlebybei Adler-Kostelec, Kalklehne(K).

Tr. matliematlcko-prtrodovëdeckà. 4
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2.

Über die Schwankungen des Wasserstandes der Moldau.
Von Dr. Fr. Augustin in Prag.

Mit Taf. 1—1II.

(V o r g e l o g t  den  9. J ä n n e r  1891.)

In der vorliegenden Arbeit soll die Wasserstandsbewegung der 
Moldau während der Periode 1826—1890 nach den in Prag ge
machten Beobachtungen behandelt werden. Es werden zwar noch an 
anderen an der Moldau gelegenen Orten regelmässige Pegelstands
beobachtungen angestellt, die jedoch wegen der Kürze der Beob
achtungszeit noch nicht in gleicher Weise, wie die Pegelablesungen 
in Prag zu eingehenderen Untersuchungen verwerthet werden können. 
Die Beobachtungsreihe umfasst nur bei vier Orten: Budweis, Ste- 
chowitz, Prag und Karolinenthal im Ganzen 15 Jahrgänge 1875 bis 
1889; bei den übrigen Orten mit Pegelaufstellungen sind die Reihen 
kürzer. Es werden hier auch nur für die genannten Oite die Haupt
resultate aus den Beobachtungen, die Mittelwerthe und Extreme des 
Wasserstandes mitgetheilt werden.!)

Die älteren während der Periode 1825—49 in Prag angestellten 
Wasserstandsbeobachtungen wurden von K. F r i t s c h  bearbeitet in 
der Abhandlung: Über die konstanten Verhältnisse des Wasserstandes 
und der Beeisung der Moldau bei Prag.'1) Eine Zusammenstellung 
der Mittel- und der extremen Werthe des Wasserstandes der Moldau

9 Die Anzahl der Pegelstationen beträgt jetzt an der eigentlichen Moldau 
11, an ihren Nebenflüssen 16, also im Ganzen 27. Die Moldau ist von Budweis 
bis Mölnik ein Reichsfluss und es werden die Beobachtungen an dieser Strecke 
durch die Organe des k. k. technischen Departements ausgeführt, die Beobachtungen 
an den übrigen Flüssen wurden durch die ehemalige Hydrograph. Commission, 
seit 1889 durch das technische Bureau des Landesculturrathes besorgt.

2) Sitzungsberichte der kais. Akademie d. Wissenschaften. Wien 1851. Bd. 6.
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in Prag für die Periode 1840—1879 habe ich in dem „Klima von 
Pragu *) gegeben.

Das Material zu der vorliegenden Arbeit ist theils der oben 
erwähnten Abhandlung F r i t s c h ’s, theils den „Magnet. meteorologi
schen Beobachtungen der k. k. Sternwarte entnommen, nachdem eine 
Sichtung desselben durch Vergleichung mit den Originalaufzeich
nungen, welche seit dem J. 1845 beim städtischen Oekonomieamt 
vorliegen, vorgenommen worden ist.

I- Wasserstandsbeobaehtungen an der Moldau.

In Prag werden die Beobachtungen des Wasserstandes der 
Moldau von Organen der Stadtgemeinde besorgt. Früher wurden die
selben durch das städtische Oekonomieamt, jetzt durch das Wasser
werksbureau vorgenommen. Die Aufzeichnungen geschehen meist 
zweimal während des Tages, in den Morgen- und Abendstunden; in 
einigen Jahren fand nur eine einmalige Beobachtung um 7 h. a. statt.

Während der ganzen hier in Betracht stehenden Periode 1826 
bis 1890 wurden die Beobachtungen des Wasserstandes an dem Pegel, 
der sich vor dem Wehr der altstädter Brückenmühlen befindet, aus
geführt. Die Pegelscala hatte früher eine Theilung nach Wiener 
Mass, in neuerer Zeit wurde die Theilung nach Metermass einge
führt. Sämmtliche in dieser Arbeit benützte Angaben des Wasser
standes sind auf das Metermass bezogen und wurden die älteren 
Ablesungen in cm umgewandelt. Auch mussten die älteren von der 
Sternwarte in den „Beobachtungen bis Ende 1862 publicirten Was
serstandshöhen um 1 Fuss vermindert werden, weil wegen Vermei
dung negativer Zahlen der Nullpunkt um diesen Betrag höher ange
nommen worden ist.

Das Wehr, vor welchem sich der älteste Pegel in Böhmen be
findet, zieht sich in schiefer Richtung über den mehr als 300 m 
breiten Fluss von den altstädter Brückenmühlen zu den Eulenmühlen 
hinüber.

Es wurde als Pegel der Normalpfahl benützt, der ursprünglich 
dazu bestimmt war, die Höhe anzugeben, nach welcher der Wehr
rücken erbaut werden sollte und ist der Nullpunkt in gleicher Höhe 
mit dem Wehrrücken.

‘) Sitzungsberichte der kön. böhm. Gesellschaft d. Wissenschaften. Prag 1880.
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Die Nullpunktscote ist nach dem Praecis-Nivellem. 185’927 m\ 
nach dem Nivellem. Cuxhaven 190-734 m.

Die Wasserstandshöhen werden aus der Benetzung eines Holz
stabes abgelesen, welcher bei der Vornahme einer jeden Ablesung 
auf die Steinplatte des Piloten, aus dem der Pegel besteht, aufge
stellt wird.

Die Aufstellung des Pegels vor den altstädter Mühlwehren kann 
als keine glückliche bezeichnet werden. Der Fluss hat hier eine 
grosse Breite und ist sein Lauf ein sehr unregelmässiger. Das Wasser 
wird durch die Wehren aufgehalten und fliesst sehr langsam den 
beiden Ufern zu. Durch die Stauung des Wassers wird eine künstliche 
Hebung des Spiegels des Flusses verursacht. Ohne Wehren würde 
die Wasseroberfläche niedriger liegen und der Fluss in Prag ein 
engeres Bett einnehmen. Eine weitere Stauung der Hochwässer be
wirkt auch die nicht weit entfernte Karlsbrücke, durch die vielen 
und dicken Pfeiler und durch Holzansammlungen vor denselben. Beim 
Niedrigwasser wird dagegen wieder der Pegelstand durch das Öffnen 
und Schliessen des Wehrdurchlasses und der Mühlgerinne beeinflusst.

Unter solchen Verhältnissen erscheint es schwierig die durch 
Prag bei verschiedenen Pegelständen durchfliessenden Wassermengen 
zu bestimmen. Solche Messungen sind von Prof. Wi e s e n f e l d  und 
Ha  r l  ach er  ausgeführt worden. Die Resultate sind aber in Bezug 
auf die in 1 Secunde abfliessende Wassermenge sehr verschieden. Nach 
W i e s e n f e l d 1) beträgt diese Menge beim Niedrigwasser — 032 m 
39 m3, beim Normalwasser (0*0) 49 m3, beim Hochwasser 3.32 m 
3321 m3, nach H a r l a c h e r 2) dagegen 27, 45 und 1560 ms.

Es handelt sich jedoch hier nicht um die Feststellung der Be
ziehungen zwischen Pegelstand und der durchfliessenden Wasser
menge, welche Arbeit schon bei regelmässigen Flussläufen mit Schwie
rigkeiten verbunden ist, sondern um Bestimmung der Schwankungen 
des Wasserstandes in kürzeren und längeren Zeiträumen, namentlich 
solcher Schwankungen, durch welche die Stadtbevölkerung berührt 
wird und ohne deren Kenntniss auch Änderungen im Flussbette nicht 
gut vorgenommen werden könnten.

Trotz der ungünstigen Aufstellung muss der Pegel vor dem 
altstädter Brückenwehr weiter erhalten und beobachtet werden, nicht 
nur wegen seiner langjährigen Aufstellung, sondern auch wegen

•) Bei F r i t s c h :  Uiber die konstanten Verhältnisse des Wasserstandes etc.
2) „Lotos“ 1873.
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seiner grossen localen Bedeutung, namentlich wegen der bei Hoch
wässern der Stadt drohenden Wassergefahr. Es wäre nur zu wünschen, 
dass in der Aufstellung desselben zeitgemässe Aenderungen vorge
nommen werden, dass namentlich bei Hochwässern keine Störungen 
und Unterbrechungen in den Ablesungen stattfinden möchten.

Übrigens können jetzt die sich auf den altstädter Pegel bezie
henden Wasserstandsangaben durch Vergleichung mit den Angaben 
neuer Pegel, deren Aufstellung eine günstigere ist als beim altstädter 
Pegel, controllirt werden.

Der eine von diesen Controllpegeln befindet sich unterhalb des 
oben genannten Hauptpegels beim Kreuzherrnkloster in der Nähe des 
„Bradatsch“, einer steinernen bärtigen Figur, nach welcher in früheren 
Zeiten die Hochwasserstände bestimmt worden sind. Er hat metri
sche Eintheilung mit der Nullpunktscote 184'954 m. Die Beeinflussung 
der Pegelstände durch das Wehr und die Karlsbrücke entfällt, weil 
sich der Pegel unterhalb dieser Objekte befindet. Die Ablesungen 
werden durch das städtische Wasserwerksbureau besorgt. Da aber 
kontinuirliche Wasserstandsaufzeichnungen erst seit Juni 1889 für 
diesen Pegel bestehen, so kann hier eine Vergleichung mit den am 
altstädter Pegel gemachten Aufzeichnungen noch nicht vorgenommen 
werden.

Eine längere Beobachtungsreihe als für den Kreuzherrnpegel 
liegt für den Karolinenthaler Pegel vor, der unterhalb Prag aufge
stellt ist, wo der Fluss nach Vereinigung seiner Arme einen regel- 
mässigeren Verlauf hat und wo der Abfluss nicht mehr durch Mühlen
wehren gehindert wird. Es sind deshalb die an diesem Pegel, der 
jetzt als der Hauptpegel für die durch Prag abfliessende Wasser
menge gilt, gemachten Ablesungen des Wasserstandes besonders ge
eignet zu Vergleichungen mit den am altstädter Pegel erhaltenen An
gaben. Da jedoch bei verschiedenen Querprofilen die Wasserstands
höhen verschieden ausfallen müssen, so kann es sich hier haupt
sächlich nur um den parallelen Verlauf der Wasserstandscurven 
handeln ’)• *)

*) Die Abflussmengen der Moldau in Prag bezogen auf den Pegel zu Ka
rolinenthal hat H a r l a c h e r  bestimmt. Es beträgt demnach die Abflussmenge 
bei Pegelständen: — 0 40, o-oo, 1-00, 2-00, 2-50 m : 32, 59, 285, 701, 966 m3. Siehe 
H a r l a c h e r  und R i c h t e r :  Mittheilungen über eine einfache Ermittelung der 
Abflussmenge von Flüssen und über die Vorherbestimmung der Wasserstände 
Allg. Bauzeitung. Wien 1886.
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Die Nullpunktscote des Pegels ist 180556 nach dem Praec.- 
Nivell.; 185-360 nach demNivellem. Cuxhaven.

Die Beobachtungen werden von Organen der k. k. Statthalterei 
ausgeführt und von der hydrograph. Commission resp. v. culturtech. 
Bureau seit 1875 publicirt. Es liegen somit zur Vergleichung der 
Pegelstände und der Wasserstandsbewegung in Prag 15jährige der 
Periode 1875—89 angehörende Beobachtungen vor.

Zur Beurtheilung der Wasserstandsschwankungen der Moldau 
auf der Strecke Budweis-Prag werden noch die mit Prag res. Karo
linenthal correspondirenden 15jährigen Messungen in Budweis und 
Stechowitz herbeigezogen. Die Resultate der an diesen Pegelsta
tionen gemachten Ablesungen sind in der Tabelle 1 zusammengestellt 
und auf Tafel I graphisch dargestellt worden.

Aus den in der Tab. 1 enthaltenen Differenzen der mittleren 
Pegelstände in Prag gegen Karolinenthal ist ersichtlich, dass eine 
Beeinflussung der Wasserstandshöhen in Prag besonders bei Niedrig
wasser in der zweiten Jahreshälfte stattfindet. Während die Diffe
renzen der mittleren Pegel stände in Budweis und Stechowitz gegen 
Karolinenthal durchgehends entweder positiv oder negativ bleiben, 
wechseln diese Differenzen für Prag in Folge der künstlichen Er
höhung des Wasserspiegels durch das Wehr in Juli—September und 
November das Zeichen. Es kann durch die künstliche Einschrän
kung des Flusslaufes und Hemmung des Abflusses der Wasserstand 
am altstädter Pegel nicht so tief sinken als in Karolinenthal. Die 
Beeinflussung dürfte man nach den gemachten Vergleichungen im 
Ganzen ca. auf 11 cm veranschlagen.

Die Wasserstände bleiben von ca. 20 cm hinauf in Karolinen
thal höher, bei Hochwässern bis 100 cm ; unter 20 cm zeigt der Ka- 
rolinenthaler Pegel meist niedrigere Stände als der altstädter.

Die Schwankungen des Wasserspiegels der Moldau in Prag sind 
wegen der ungewöhnlichen Breite des Flussbettes viel kleiner als 
weiter unten in Karolinenthal, wo das Flussbett auf die Hälfte oder 
noch mehr eingeengt ist. Die mittlere Jahresschwankung in Karoli
nenthal ist deshalb 79 gegen 39 in Prag, nahe doppelt so gross; die 
Schwankung der extremen Stände ist 341 gegen 217 cm.

Nach den in der Tabelle 1 und 2 enthaltenen Zusammenstel
lungen haben die Wasserstandsschwankungen in Budweis sowohl nach 
den mittleren als nach den extremen Durchschnittswerthen etwa den
selben Betrag wie in Prag, die Schwankungen in Stechowitz den glei
chen Betrag wie in Karolinenthal.
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Tabelle 1.
Monats- und Jahresmittel des Wasserstandes der Moldau.

P e r i o d e  1875—1889.

Mittlere Stände in Differ, gegen Karolinent.

Budweis Stächo-
witz Prag Karoli

nenthal Badweis St6 cho-
witz Prag

Jänner — 4 70 25 28 — 32 42 — 3
Februar — 4 79 34 41 — 45 38 — 7
März 19 94 52 83 — 64 9 — 31
April 21 76 43 68 — 47 8 — 25
Mai . 11 57 33 44 — 33 13 — 11
Juni 0 37 26 31 — 31 6 — 5
Jul i . . — 8 21 19 13 — 21 8 6
August — 9 18 13 7 — 16 11 6
September — 8 26 16 13 — 21 13 3
October — 7 31 24 28 — 35 3 — 4
November . j — 6 24 21 20 — 26 4 1
December — 6 41 28 29 — 35 12 — 1
Jahr 0 48 28 34 - 3 4 14 — 6

Tabelle 3.
Monatliche und jährliche Extreme des Wasserstandes der Moldau.

P e r i o d e  1875—1889.

Budweis Stöchowitz Prag Karolinenthal
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Jänner 47 — 23 70 147 6 141 80 2 78 113 — 16 129
Februar 30 — 24 60 185 15 170 105 4| 1 0 1 149 — 9 158
März 8 6 — 1 1 97 2 2 1 40 181 133 19j 114 | 186 1 1 175
April 53 2 51 119 48 71 67 28 39 108 40 6 8
M ai. 63 — 15 78 126 1 1 115 64 13 51 ! 105 5 1 0 0
Juni 52 — 24 76 114 -  2 116 67 5 62 ! 106 — 1 0 116
Juli . 28 — 26 54 76 — 4 79 43 3 40 j 62 — 1 0 72
August 40 — 30 70 72 — 1 1 83 40 -  3 43 6 6 — 24 90
September 33 — 26 59 85 5 80 44 2 42 64 — 14 74
Oktober. 2 0 — 23 43 75 7 6 8 45 1 1 34 : 72 2 70
November . 28 — 2 1 49 6 8 — 1 69 43 8 35 67 — 1 2 79
December . 42 — 23 65 103 — 4 107 69 0 69 1 0 0 — 19 119

Jahr . ! 177 — 37 214 322 — 27 349 2 0 0 j— 17i 217 296I — 45 341
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Die absoluten Extreme des Wasserstandes während der 15jähri- 
gen Beobachtungsperiode 1875/1889 waren:

Budweis Stëchowitz Prag Karolinenthal
Maximum 347 510 370 445
Minimum — 56 — 50 — 30 — 79
Differenz 403 560 400 524

Die Wasserstandsbewegung der Moldau geht auf der ganzen 
Strecke Budweis-Prag nach Tafel I in nahezu gleicher Weise vor 
sich. Am unregelmässigsten erscheint darnach die Bewegung des 
Wasserstandes in Budweis. Der höchste Wasserstand stellt sich an 
allen Orten übereinstimmend in März oder verspätet in April ein, der 
niedrigste Stand wurde in August beobachtet.

n. Schwankungen des Wasserstandes der Moldau in Prag nach den
aus der Periode 1826—1890 berechneten Mittelwerthen.

Der höchste monatliche Wasserstand wird nach den Daten der 
Tabelle 3 in März mit 44 cm, der niedrigste Stand in den Monaten 
August und September mit 12 cm üb. d. Normalpunkt beobachtet. 
Der Unterschied zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Mittel 
oder die mittlere Jahresschwankung beträgt somit 32 cm.

Die aus den Extremmitteln der einzelnen Jahrgänge berechneten 
Durchschnittswerthe ergeben für das höchste Monatsmittel 63 cm, 
für das niedrigste Mittel — 1 cm, die auf diese Art abgeleitete Jahres
schwankung des Wasserstandes beträgt 64 cm, gerade das Doppelte 
von der periodischen Schwankung. Die grösste Schwankung 111 cm 
während der ganzen 65jähr. Beobachtungsperiode hatte das Jahr 1876 
mit dem Wasserstande 95 cm im März und — 16 cm im August, die 
kleinste Schwankung 22 cm mit 17 cm im März und — 5 cm im 
Jänner das Jahr 1866 aufzuweisen.

Der vieljährige durchschnittliche Werth des Jahreswasserstandes 
beträgt 23 cm. In 5 Monaten:' Februar bis Juni hat der Wasser
spiegel eine grössere, in 7 Monaten: Juli bis Jänner eine kleinere 
Höhe als die mittlere normale mit 23 cm. Da sich der Wasserstand 
eine längere Zeit des Jahres unter der mittleren normalen Höhe hält, 
so entfernt sich das höchste Monatsmittel weiter von derselben als 
das niedrigste Mittel. Der Wasserstand im März steht 21 cm über, 
der Wasserstand im August u. September nur 11 cm unter dem ganz
jährigen Stande.

Die hier abgeleitete mittlere normale Wasserhöhe wächst in den 
Monaten Jänner bis März am raschesten von Februar auf März um
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15 cm und sinkt in den Monaten April bis Juli am raschesten von 
Juni bis Juli um 10 cm. In den Monaten Juli bis November hält 
sich der Wasserstand fast auf derselben Höhe. Da sich das An
schwellen und das Abfallen des Flusses in der ersten Jahreshälfte 
von Jänner bis Juni vollzieht, so ist die Wasserstandsbewegung in 
dieser Jahreshälfte eine viel raschere als in der zweiten von Juli bis 
December, in welcher der Fluss einen viel ruhigeren Lauf hat. Die 
Aenderungen des mittleren Wasserstandes von Monat zu Monat haben 
nachfolgende Werthe:
Jän. Febr. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 
+  1 0 + 1 5  - 3  — 8 — 8 — 1 0 — 3 0 + 1 0 + 5  + 1

Werden aus den Differenzen der mittleren Monatsstände zweier 
aufeinander folgenden Monate Durchschnittswerthe ohne Rücksicht 
auf das Zeichen gebildet, so fallen diese Werthe grösser aus und 
geben über die Aenderungen des Wasserstandes von einem Monat 
zum anderen besseren Aufschluss als die aus den vieljährigen Mitteln 
abgeleiteten Differenzen. Aus der nachfolgenden Zusammenstellung 
erhält man für die Aenderung des Wasserstandes von Februar auf 
März einen Werth von 26 cm, für die Aenderung von Juni auf Juli
16 cm. Die Aenderung für die erste Jahreshälfte beträgt 19 cm, für 
die zweite 11 cm.
Jän. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.
21 26 18 19 15 16 13 11 10 8 13 14

Die grösseren Schwankungen in der ersten Jahreshälfte sind 
mit einem höheren Wasserstande in Verbindung, denn es ist in dieser 
Jahreshälfte der Wasserstand doppelt so hoch 32 cm als in der zweiten 
14 cm. Es ist dieses auch aus den für die 4 Jahreszeiten ge
bildeten Durchschnittswerten der Wasserstände ersichtlich, denn 
man erhält:
Winter Frühling Sommer Herbst Winter-Frühling Sommer-Herbst

22 39 17 13 31 15
Der Fluss hat also in den kälteren Jahreszeiten Winter und 

Frühling vielmehr Wasser aufzuweisen als in den beiden wärmeren 
Sommer und Herbst, obgleich auf die beiden letzteren Jahreszeiten 
umgekehrt eine grössere Niederschlagsmenge entfällt als auf die 
ersteren.1)

l) Im ganzen Flussgebiete der Moldau haben nur die höheren Regionen des 
Böhmerwaldes in der kälteren Jahreshälfte eine etwas grössere Niederschlags
menge (um 2°/o) äls in der wärmeren. Siehe Hann; Untersuchungen über die Hegen
verhältnisse von Österreich-Ungarn. Sitzungsberichte der kais. Akad. Wien. 1879.
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Tabelle 3.
Monats- und Jahresmittel des Wasserstandes der Moldau

in Prag 1825—1890.
Jä

nn
er

Fe
br

ua
r 

I

M
är

z

A
pr

il

M
ai

 
|

Ju
ni

Ju
li

A
ug

us
t

Se
pt

em
be

r

O
kt

ob
er

N
ov

em
be

r

D
ec

em
be

r

J 
Ja

hr

1825
1

» 2 1 29 47 18 29 — 3 — 3 8 1 1 2 1 13 18

1826 1 1 1 26 24 1 1 58* 46 24 5 5 5 5 13 19
1827 2 1 8 105* 50 24 71 1 1 1 1 18 16 34 50 35
1828 6 8 47 84* 6 6 2 1 13 1 1 13 45 26 13 32 37
1829 16 16 37 87* 61 84* 2 1 1 1 45 26 16 5 36
1830 3 39 89* 6 8 29 1 8 16 8 16 13 1 1 — 3 26

1831 3 29 6 8 * 29 13 16 13 26 34 11 24 40 25
1832 34* 13 1 1 5 3 0 — 8 0 — 8 — 8 5 16 5
1833 1 1 34 18 40 18 8 2 1 26 34 2 1 18 6 8 * 26
1834 76* 26 24 24 1 1 — 8 — 5 — 5 — 13 — 8 — 8 — 8 8

1835 3 8 16 16 18* — 5 — 16 — 16 — 8 0 5 — 16 0

1836 — 1 1 16 6 8 * 32 1 1 16 — 16 — 24 — 8 — 16 0 35 8

1837 8 37 26 29 97* 32 16 16 24 1 1 34 47 31
1838 1 1 13 1 0 0 * 47 2 1 32 8 8 8 8 13 8 23
1839 5 53 40 47 6 6 * 45 29 24 16 5 5 24 30
1840 50* 32 13 32 1 1 5 8 1 1 8 13 24 5 18

1841 2 1 1 1 67* 32 33 30 39 33 18 14 3 13 26
1842 — 7 — 9 57* 47 13 — 3 — 23 — 27 — 18 — 1 0 — 1 — 3 1

1843 2 1 40 25 2 1 2 1 42 6 6 * 28 5 25 15 24 28
1844 5 16 56 67* 47 42 43 35 45 37 31 15 37
1845 1 2 1 2 55 89* 56 43 13 14 7 9 3 13 27

1846 40 6 6 * 47 43 2 2 6 6 16 7 9 2 17 23
1847 2 49 35 57* 57* 17 36 24 19 43 29 13 32
1848 6 42* 34 17 5 — 2 32 4 — 1 3 1 2 1 2 14
1849 32 32 2 2 45* 45* 2 1 4 1 0 8 15 3 2 2 2 2

1850 14 78* 34 41 31 41 24 1 2 2 23 32 23 30

1851 19 16 51 55* 35 25 19 19 2 26 57 47 31
1852 42 63* 31 38 24 18 2 17 8 — 6 — 1 1 — 9 18
1853 1 1 5 2 1 82 52 93* 40 1 1 6 9 6 — 3 28
1854 6 51 41 30 28 30 43 36 16 19 16 53* 31
1855 34 19 85* 50 42 31 13 46 28 28 16 7 33

1856 31 65* 28 17 13 31 2 0 7 7 2 3 26 2 1
1857 1 2 15 37* 31 17 8 — 7 13 1 1 6 — 7 3 13
1858 — 8 — 2 1 15 25 1 0 6 11: 52* 15 1 0 9 27 13
1859 1 0 26 37 40 49* 18 — 1 0 0 1 0 6 9 4 17
1860 41 18 44 71* 47 29 31 38 .19 25 18 15 33

1861 25 33 50* 23 15 42 19 8 5 2 4 0 19
1 1862 13 64* 27 16 7 14 6 18 7 1 2 1 — 2 15
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1863 21; 21 29* 26 20; 19 — 4 — 8 — 6 — 2 — 4 — 2 9
1864 — 7 16 21* 2o; 7 3 12 1 9 8 5 — 12 7
1865 2 — 5 8 79* 9 8 — 10 16 — 1 — 7 2 — 11 7

1866 — 5 17 17* 14 7 8 9 171 9 10 — 1 15 10
1867 33 75 55 78* 67 49 19 2i 8 18 18 32 38
1868 ; 33 55 67* 55 34 12 2 — 21 — 23 — 13 2 31 19
1869 12 44 34 37 15 9 18 8 -  3 2 2 2 48* 2 1
1870 29 17 43 64* 21 10 — 6 20 16 15 24 17 22

1871 15 50* 44 30 22 15 18 7 — 16 5 — 5 — 16 14
1872 - 1 0 3 30* 19 29 18 0 — 7 -  9 -  5 5 15 7
1873 10 13 51* 22 33 36 15 - 1 7 — 8 2 — 12 — 6 12
1874 — 10 — 18 17 30 47* 17 — 4 -  8 — 17 — 22 - 2 3 , - 2 0 — 1
1875 26 6 35 38 15 8 27 1 — 15 21; 29 45* 20

1876 29 89 95* 48 33 27 9 — 16 12 m  12 14 30
1877 22 83* 53 48 29 15 12 1 — 1 6 — 6 4, 22
1878 13 33 68* 43 31 15 — 3, 12 18 24 26 19 25
1879 35 50 51 56* 51 39 29 20 15 17 17 11 33
1880 36 32 43 25 62 43 22 42 22 27 31 63* 37

1881 27 30 70* 39 50 41 21 13 25 27 24 16 32
1882 14 7 22 14 17 14 8 37 32 46 58 72* 28
1883 66* 35 30 37 21 39 30 17 13 17 14 18 28
1884 27 26 21 21 14 29 26 22 16 28 24 44* 25
1885 17 41 47* 26 18 — 10 16 - 1 2 1 18 18 44 19

1886 29 17 60* 60* 24 58 45 19 14 17 9 27 32
1887 20 11 52* 44 49 23 -  3 — 3 2 7 16 9 19
1888 18 23 73 78* 32 22 25 47 76 50 29 22 41
1889 — 4 29 58 70* 47 28 16 3 10 40 21 11 28
1890 46 20 37 38 54 36 42 59 115* 43 45 35 47

1826/30 24 27 68 56 39 46 17 10 26 17 16 19 30
1831/35 25 22 27 23 13 2 1 6 8 3 9 20 13
1836/40 13 30 49 37 41 26 9 7 10 5 15 24 22
1841/45 10 14 52 51 34 31 28 17 11 15 10 12 24
1846/50 19 53 35 41 32 17 21 13 7 18 16 17 24
1851/55 22 31 45 51 36 39 23 26 12 15 17 19 28
1856/60 18 21 32 37 27 19 9 22 12 10 6 15 19
1861/65 11 26 27 33 12 17 5 7 3 3 2 — 5 12
1866/70 20 42 43 50 29 18 8 5 1 6 13 28 22
1871/75 6 10 35 28 29 19 11 — 5 — 13 0 — 1 4 10
1876/80 27 57 62 44 41 28 14 12 13 17 16 22 30
1881/85 30 29 38 28 24 23 20 15 17 27 27 39 26
1886/90 22 20 56 58 41 34 25 25 43 31 24 21 33

Mittel 19 29 44 41 33 25 15 12 12 13 13 18 23

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



6 0 Fr. Augustin

Nach 65jährigen Messungen 1826—1890 vertheilt sich die Nieder
schlagsmenge in mm auf die einzelnen Jahreszeiten in nachfolgender 
Weise1):
Winter Frühling Sommer Herbst Winter-Frühling Sommer-Herbst Jahr 
68 113 179 95 181 274 455

Obgleich die Wassermenge des Flusses in erster Reihe von der 
Niederschlagsmenge abhängt, so ist die jahreszeitliche Yertheilung 
der Wasserstände eine andere als die Vertheilung des Regenfalles. 
Den Zusammenstellungen zufolge ist in Prag der Winter die nieder- 
schlagärraste, der Sommer die niederschlagreichste Jahreszeit, während 
der Wasserstand im Frühling die höchste und im Herbst die niedrigste 
Höhe erreicht. Es fallen die extremen Regenhöhen nahe mit den Sol- 
stitien, die extremen Wasserstandshöhen nahe mit den Aequinoctien 
zusammen, so dass dann dem Minimum des Regenfalles das Maximum 
des Wasserstandes und dem Maximum des Regenfalles das Minimum 
des Wasserstandes nachfolgt.

Diese Erscheinung lässt sich dadurch erklären, dass die Wasser
standshöhen mehr von den Niederschlagsmengen der kälteren Jahres
zeit abhängig sind, wo der Erdboden weniger durchlässig und die 
Verdunstung geringer ist, als von den Mengen der wärmeren Jahres
zeit bei grösserer Durchlässigkeit des Bodens und bei grösserer Ver
dunstung.

Das Flussgebiet der Moldau, dessen Ausdehnung auf 28137 
km2 2) berechnet worden ist, besteht ausschliesslich aus Hügelland und 
Mittelgebirge, in dem sich während des Winters bedeutende Schneelager 
bilden, die dann bei ihrem Schmelzen im Frühjahr oder auch schon 
während des Winters dem Flusse vielmehr Wasser liefern als die 
Regengiesse des Sommers. Der Wasserstand ist während und nach 
dem Abgänge der Schneedecke in Frühling am höchsten. Die Nieder
schläge können dann bei zunehmender Temperatur und Verdunstung, 
obgleich sie reichlicher fallen als im Winter, den Wasserstand nicht 
mehr auf derselben Höhe erhalten wie im Winter und Frühjahr. Es

J) Nach den Messungen der k. k. Sternwarte im Hofe des Klementinums. 
Die älteren Messungen v. 1826—39 wurden um 10°/o ihres Betrages erniedrigt, 
um sie mit den neueren Messungen 1840—1890, die auf dem Dache in einer 
Höhe von 2 2  m angestellt worden sind, vergleichbar zu machen.

2) Das Flussgebiet der Moldau bis Prag hat 26981 km2. Die Vertheilung der 
jährl. Niederschlagsmenge auf diesem Gebiete siehe auf Studnicka’s : Hyetograph. 
Karte von Böhmen. Archiv f. naturwiss. Landesdurchforschung. VI. Bd. Nr. 3 
Prag. 1887.
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findet nach der Schneeschmelze zuerst ein rasches, dann ein lang
sameres Sinken des Wasserspiegels statt, bis in der relativen Trok- 
kenzeit zu Ende des Sommers und Anfang des Herbstes das Minimum 
erreicht wird. Im Spätherbst beginnt der Fluss wieder zu steigen in 
Folge der Herbstregen und erhält sich der Wasserstand im nach
folgenden Winter im Ganzen auf einer grösseren Höhe als in den 
vorangehenden Jahreszeiten, weil bei sinkender Temperatur die Ver
dunstung abgenommen hat und weil schon öfters Schneefall und in 
Folge des Thauwetters Schneeschmelze erfolgt, die dem Flusse mehr 
Wasser liefert als die Gussregen während des Sommers1).

Nach den Zusammenstellungen der Tabelle 3 vertheilen sich die 
niedrigsten Monatsmittel des Wasserstandes ziemlich gleichmässig 
mit 33°/o auf die drei Jahreszeiten Sommer, Herbst und Winter. Die 
höchsten Monatsstände sind dagegen in den Sommermonaten mit nur 
10°/o, in den Wintermonaten mit 27°/0, in den Frühlingsmonaten mit 
60°/o und in den Herbstmonaten mit 3°/0 aller Fälle vertreten. Die 
durch Regen verursachten höchsten Monatsstände in den Monaten von 
Mai bis November bilden nur Vs oder 20°/o aller Fälle.

Wasserstandsanomalien. In der Tabelle 4 sind die Abweichungen 
der mittleren Monatsstände in den einzelnen Jahrgängen von den viel
jährigen Durchschnittswerthen gebildet und sind diese Abweichungen 
in der Weise, wie man es bei den meteorologischen Elementen zu 
thun pflegt, ohne Rücksicht auf das Zeichen zur Mittelbildung benützt. 
Man erhält für die mittlere Abweichung folgende Resultate:
Jänner Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dec. Jahr 

1^  18t 184 165 1 6, 14! 130 13« 140 116 120 16 , 89
Es sind demnach die Schwankungen der mittleren Monatsstände 

aus den vieljährigen Durchschnittswerthen im Februar und März am 
grössten 18 cm und im Oktober und November am kleinsten 11 bis 
12 cm; ein zweites Minimum mit 13 cm wird im Juli und ein diesem 
Minimum entsprechendes Maximum mit 14 cm im September be
obachtet.

Als grösste Abweichungen der mittleren Monatsstände von dem 
vieljährigen Durchschnittswerthe (1826—90) erhält man:

Jänner Februar März April Mai Juni
57 60 61 48 64 68

_ 3 0  — 60 — 36 — 36 — 30 — 35 *)

*) Die Eintbeilung der Flüsse nach der Wasserführung siehe in Woeikofs 
Klimaten der Erde: Flüsse u. Landseen als Produkte des Klimas. Jena 1887.
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Juli August Sept. Oktob. Nov. Dec.
51 47 103 37 45 54

— 39 — 39 — 35 — 35 — 36 — 38
Absolute Schwankung.

Jänner Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Oktober Nov. December 
87 109 97 84 94 103 90 86 138 72 81 92

Die höchsten Monatswasserstände entfernen sich viel weiter von 
dem Durchschnittswerth als die niedrigsten Stände, woraus auf das 
häufigere Vorkommen der negativen Wasserstandsanomalien ge
schlossen werden kann, als der positiven. Die grössten absoluten 
Schwankungen mit mehr als 100 cm fanden in den Monaten Februar, 
Juni und September statt, die kleinste Schwankung 72 cm wurde im 
Oktober beobachtet.

Den niedrigsten Jahreswasser stand mit der Abweichung — 23 
und — 24 cm hatte das Jahr 1835 und 1874, den höchsten mit der 
Abweichung 24 cm das Jahr 1890. Es ist zwar die grösste positive 
Abweichung gleich der grössten negativen, aber es wiederholen sich 
die positiven Abweichungen öfter als die negativen, weil einzelne 
Hochwasserstände auf den Jahreswasserstand weniger Einfluss haben 
als auf die monatlichen Stände.

Ich habe aus den oben gegebenen mittleren Wasserstandsano
malien (a) nach Fechner’s Formel

1-195502w —
V 2 n  — 1

den wahrscheinlichen Fehler der 65jährigen Durchschnittswerthe des 
Wasserstandes berechnet und als Resultat erhalten:

Jänn. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.
1-48 1-90 1-93 1-73 1*69 1*48 F37 1-43 1*47 122 1*26 F69

Das 65jährige Jahresmittel des Wasserstandes ist bis auf 
±0-934  cm sicher; das Mittel der veränderlichsten Monatswasser
stände bis auf ±  1-90, das Mittel der am wenigsten veränderlichen 
Stände bis auf +  1*20 cm.

Für die Anzahl der Jahre ra,, die nöthig wären, um den wahr
scheinlichen Fehler auf wt =  +  1 cm zu reducieren, habe ich nach 
der Formel

nl — u w 2

nachfolgende Resultate erhalten:
Jänn. Feber. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.
143 236 244 196 187 143 122 133 141 97 104 187
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Um für den Jahres wasserstand Durch Schnitts werthe bis auf 
+  1 cm sicher zu erhalten, bedarf es ungefähr 60jähriger Messungen; 
bei den Werthen für die Wasserstände in Oktober und November 
sind dazu 100jährige, in April 200jährige und in Februar und März 
250jährige Messungen nöthig.

Die für die einzelnen Jahrgänge gebildeten Abweichungen der 
Monatsmittel des Wasserstandes von dem vieljährigen Mittelwerthe 
(Tab. 4 u. 6) sind zur Berechnung der Wahrscheinlichkeit benützt 
worden, mit der man aus der mittleren Wasserstandshöhe des einen 
Monats oder der ganzen Jahreszeit auf die Höhe des Wasserstandes 
des nachfolgenden Monats- oder Jahreszeit schliessen d. h. ob man 
aus den mittleren Ständen selbst Prognosen auf die mittleren Stände 
der kommenden Monate stellen kann.

Werden die Abweichungen der mittleren Monatsstände von dem 
vieljährigen Durchschnittswerthe nach den Zeichen, wobei mit -f- die 
Abweichungen über, mit — die Abweichungen unter dem Durchschnitts
werthe bezeichnet werden, combinirt, so erhält man für die Combi- 
nationen dieser Zeichen in der Aufeinanderfolge der Monate im Ganzen 
nachfolgende Zahlen:

+  H-----
_j— -----1 - ------ -------------— |-

235 121 118 317 552 239
30°/0 15°/0 15% 40% 70% 30%

Von der Gesammtzahl 791 entfallen 70% auf die Combinationen 
der Wasserstandsanomalien mit gleichen Zeichen (positiven oder ne
gativen) und nur 30% auf die Combinationen mit wechselnden Zeichen. 
Entsprechend der grösseren Anzahl der negativen Anomalien 433 
gegen 358 ist auch die Zahl der negativen Zeichencombinationen 
40% grösser als der positiven 30%.

Das Verhältniss der Zeichencombinationen der Wasserstands
anomalien in der Aufeinanderfolge der Monate ist für die Voraussage 
der kommenden Stände ein günstigeres als bei meteorologischen Ele
menten, der Temperatur und dem Regenfall, von welchen der Wasser
stand abhängig ist. Ich habe bereits früher für die Aufeinanderfolge 
der Temperaturanomalien aus der Periode 1775—1885 mit 1332 Fällen 
in 58% die Zeichen gleich und 42% aller Fälle die Zeichen wechselnd 
und für die Anomalien des Regenfalles aus der Periode 1804—1885 nur 
in 51% der Fälle gleiche und 49% wechselnde Zeichen gefunden1) *)

*) Uber den jährlichen Gang der meteorologischen Elemente zu Prag; p. 7 9 , 
123. Abhandlungen d. k. böhm. Gesellschaft d. Wissenschaften. 7 . Folge. 2  Bd. 1888.
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Tabelle 4.
Abweichungen des Wasserstandes der Moldau

von der 65jährigen Mittelhöhe 1826—1890.
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1825 2 — 8 —15 6 —15 4 —18 —15 — 4 — 2 8 — 5 — 5

1826 — 8 — 3 — 2 0 —30 25 2 1 9 — 7 — 7 — 8 — 8 — 5 —  4
1827 2 — 2 1 61* 9 — 9 46 — 4 — 1 6 3 2 1 32 1 2
1828 49 18 40 25 — 1 2 — 1 2 — 3 1 33 13 0 14 W
1829 -  3 -  13 — 7 46 28 59 6 -  1 33 13 3 —13 13
1830 — 16 1 0 45 27 -  4 — 7 1 -  4 4 0 — 2 — 2 1 3

1831 —16 0 24 — 1 2 — 2 0 — 9 — 2 14 2 2 -  2 1 1 2 2 2
1832 15 —16 —33 —36* —30* —25 —23 — 1 2 — 2 0 — 2 1 — 8 — 2 —18
1833 — 8 5 —26 — 1 —15 —17 6 14 2 2 8 5 50 3
1834 57* — 3 — 2 0 —17 — 2 2 —33 — 2 0 —17 —25 - 2 1 - 2 1 —26 —15
1835 —16 — 2 1 —28 - 2 5 —15 —30 —31 —28 — 2 0 - 1 3 — 8 —34 —23

1836 -3 0 * —13 24 — 9 — 2 2 — 9 —31 —36 — 2 0 —29 —13 17 —15
1837 — 1 1 8 —18 — 1 2 64* 7 1 4 1 2 __ 2 2 1 29 8
1838 — 8 —16 56* 6 — 1 2 7 — 7 —  4 —  4 -  5 0 — 1 0 0
1839 —14 24 —  4 6 33 2 0 14 1 2 4 —  8 —  8 6 7
1840 31 3 —31 —  9 — 2 2 — 2 0 —  7 —  1 —  4 0 1 1 —13 —  5

1841 2 —18 23 —  9 0 5 24 2 1 6 1 — 1 0 —  5 3
1842 —26 —38 13 6 — 2 0 —28 —38* —39* —30 —23 —14 — 2 1 — 2 2
1843 2 1 1 —19 — 2 0 — 1 2 17 51* 16 —  7 1 2 2 6 5
1844 —14 —13 1 2 26 14 17 28 23 33 24 18 —  3 14
1845 —  7 —17 1 1 48* 23 18 _ 2 2 —  5 —  4 — 1 0 —  5 4

1846 2 1 37 3 2 — 1 1 —19 —  9 4 —  5 —  4 — 1 1 —  1 0
1847 —17 2 0 —  9 16 24 —  8 2 1 1 2 7 30 16 —  5 9
1848 —13 13 — 1 0 —24 —28 —27 17 —  8 —13 — 1 0 —  1 —  6 —  9
1849 13 3 — 2 2 4 13 —  4 — 1 1 —  2 —  4 2 — 1 0 4 —  1
1850 —  5 49 — 1 0 0 —  2 16 9 0 — 1 0 1 0 19 5 7

1851 0 —13 7 14 2 0 4 7 — 1 0 13 44 29 8
1852 23 34 —13 —  3 —  9 —  7 — 13 5 —  4 —19 —24 —27 —  5
1853 —  8 —24 —23 41 19 6 8 * 25 —  1 —  6 —  4 —  7 — 2 1 5
1854 —13 2 2 —  3 — 1 1 —  5 5 28 24 4 6 3 35 8
1855 15 — 1 0 41 9 9 6 —  2 34 16 15 3 — 1 1 1 0

1856 1 2 36 —16 —24 — 2 0 6 5 —  5 —  5 - 1 1 — 1 0 8 —  2
1857 —  7 —14 —  7 — 1 0 —16 —17 — 2 2 1 —  1 —  7 — 2 0 —15 — 1 0
1858 —27 —50* —29 —16 —23 —19 —  4 40 3 —  3 —  4 9 — 1 0
1859 —  9 —  3 —  7 —  1 16 —  7 —25 — 1 2 —  2 —  7 —  4 —14 —  6
1860 2 2 — 1 1 0 30 14 4 16 26 7 1 2 5 —  3 1 0

1
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1861 6 4 6 —17 —18 17
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1862 — 6 35 —17 —25 —26 — 1 1 9 6 — 5 — 1 - 1 2 — 2 0 — 8

1863 2 — 8 —15 —15 —:13 — 6 ,—19 — 2 0 —18 —15 - 1 7 1— 2 0 —14
1864 —26 - 1 3 —23 - 2 1 —26 — 2 2 — 3 - 1 1 — 3 -  5 — 8 ¡—30 —16
1865 —17 —34 —36* 38 —24 —17i f—25 -  4 —-13 — 2 0 — 1 1 —29 —16

1866 —24 — 1 2 —27 —27 —26
i
i~ 1 7

— 6 5 — 3 — 3 —14 — 3 —13
1867 14 46 1 1 36 34 1 24 4 — 1 0 — 4 5 5 14 15
1868 14 26 23 14 1 —13 —13 —33 —35* —26 — 1 1 13 — 4
1869 — 7 15 — 1 0 — 4 —18 - 1 6 3 — 4 —15 — 1 1 9 30 — 2
1870 1 0 — 1 2 — 1 23 — 1 2 —15 — 2 1 8 4 2 1 1 — 1 — 1

1871 — 4 2 1 0 — 1 1 — 1 1 — 1 0 3 — 5 —28 — 8 —18 —34 — 9
1872 —29 —26 —14 — 2 2 — 4 — 7 —15 —19 — 2 1 —18 — 8 — 3 —16
1873 — 9 —16 7 —19 0 13 0 —29 — 2 0 — 1 1 —25 —24 — 1 1
1874 —29 —47 —27 — 1 1 14 -  8 —19 — 2 0 —29 —35* ,—36* —38* —24
1875 7 —24 — 9 — 3 —18 - 1 7 1 2 — 1 1 —27 8 16 27 — 3

1876 1 0 60* 51 7 0 2 — 6 —28 0 — 2 — 1 — 4 7
1877 3 54 9 7 — 4 — 1 0 — 3 — 1 1 —13 — 7 —19 —14 — 1
1878 — 6 4 24 2 — 2 — 1 0 —18 0 6 1 1 13 1 2
1879 16 2 1 7 15 18 14 14 8 3 4 4 — 7 1 0
1880 17 3 —  1 —16 29 18 7 30 1 0 14 18 45 14

1881 8 1 26 — 2 17 16 6 1 13 14 1 1 — 2 9
1882 — 5 — 2 2 — 2 2 —27 —16 — 1 1 — 7 25 2 0 33 45* 54* 5
1883 47 6 —14 — 4 — 1 2 14 15 5 1 4 1 0 5
1884 8 — 3 —23 — 2 0 —19 4 1 1 1 0 4 15 1 1 26 2
1885 — 2 1 2 3 —15 —15 —35* 1 —24 — 1 1 5 5 26 — 4

1886 1 0 — 1 2 16 19 — 9 33 30 7 2 4 — 4 9 9
1887 1 —18 8 3 16 — 2 —18 —15 — 1 0 — 6 3 — 9 — 4
1888 —  1 — 6 29 37 —  1 — 3 — 1 0 35 64 37* 16 4 18
1889 —23 0 14 29 14 3 1 — 9 — 2 27 8 — 7 5
1890 27 — 9 — 7 — 3 2 1 1 1 27 47* 103* 30 32 7 24*

Mittel 14, 18,

GO I 65 16, 14, 130 136 140 1 1 « 1 2 0 16, 8 9

1826/30 5 — 2 24 15 6 2 1 2 — 2 14 4 3 1 7
1831/35 6 — 7 —17 —18 — 2 0 —23 —14 — 6 — 4 — 1 0 — 4 2 — 1 0
1836/40 —  6 1 5 —  4 8 1 —  6 —  5 —  2 — 8 2 6 —  1
1841/45 — 9 —15 8 1 0 1 6 13 5 —  1 2 — 3 —  6 1
1846/50 0 24 —  9 0 —  1 —  8 6 1 —  5 5 3 —  1 1

1861/66 3 2 1 1 0 3 14 8 14 0 2 4 1 5
1856/60 —  1 —  8 — 1 2 —  4 —  6 —  6 —  6 1 0 0 -  3 —  7 —  3 —  4
1861/65 —  8 —  3 —17 —  8 — 1 1 —  8 — 1 0 —  5 —  9 — 1 0 — 1 1 —23 — 1 1
1866/70 1 13 —  1 9 —  4 —  7 —  7 —  7 — 1 1 —  7 0 1 0 —  1
1871/75 —13 —19 —  9 - 1 3 —  4 —  6 —  4 —17 —25 —13 —14 —14 —13
1876/80 8 28 18 3 8 3 —  1 0 1 4 3 4 7
1881/85 1 1 0 —  6 —13 —  9 —  2 5 3 5 14 14 1 1 3
1886/90 3 —  9 1 2 17 8 9 1 0 13 31 18 1 1 1 1 0

Mittel 57 1 0 , 1 0 7 9 5 6 e 9 o 7,
1

6 8 8 3 77 6 , 64 57

Tr. m athem atlcko-prlrodovédecká. 5
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Der Wasserstand folgt nicht so rasch den Veränderungen der me
teorologischen Elemente namentlich des Regenfalles, sondern zeigt die 
Tendenz sich durch längere Zeit über oder unter dem vieljährigen Mittel- 
vverthe zu erhalten. In der Übersichtstabelle 4 bilden die Abweichungen 
der mittleren Monatsstände meist grössere oder kleinere Gruppen, in 
welcüen sich oft ganze Jahrgänge mit nur positiven oder nur negati
ven Zeichen vorfinden. Das Verhalten der Monatsstände in Bezug auf 
die Erhaltung oder auf den Wechsel der Zeichen ist jedoch nicht zu 
allen Jahreszeiten gleich, wie aus der nachfolgenden Übersicht zu 
ersehen ist.

Wahrscheinliche^ der Zeichenfolge; des Zeichenwechsels
J änner—F ebr uar . 0*545* 0-455
Februar—März . 0*545* 0-455
März—April . 0*742 0*258
April—Mai . 0*742 0*258
Mai—Juni 0*651 0*349
Juni—Juli . . 0*788 0*212
Juli—August 0*576 0*424
August—September . 0*803 0*196
September—Oktober 0*788 0*212
Oktober—November . 0-863 0*137*
N o vember—December . 0*697 0*303
December—Jänner . . 0*631 0*369

Aus diesen Reihen geht klar hervor, dass die Wahrscheinlichkeit 
für die Erhaltung der Zeichen in allen Monaten grösser ist als für 
den Wechsel derselben und dass sie ihren grössten Werth in der Zeit 
von August bis November mehr als 80%, dann von März bis Mai 
und ferner von Juni auf Juli mehr als 70°/0 erreicht. Es ist in den 
Monaten zu Anfang und zu Ende des Sommers die Wahrscheinlichkeit 
dafür, dass sich der Wasserstand über oder unter dem vieljährigen 
Stande erhalten werde 4 gegen 1 und von Oktober auf November 
sogar 6 gegen 1. Die Wahrscheinlichkeitsgrösse für den Wechsel der 
Zeichen in der Aufeinanderfolge der Monate hat ihren maximalen 
Werth 0 455 von Jänner auf Februar und von Februar auf März, 
ferner von Mai auf Juni mit 0*349 und von Juli auf August mit 0*424 
aufzuweisen1).

x) Bei der Temperatur ist die Wahrscheinlichkeit im günstigsten Falle für 
d. Erhaltung der Zeichen v. Juli auf August 0 *6 6 , beim Regenfalle v. December— 
Jänner 0  60, für den Wechsel bei der Temperatur 0'51, beim Regenfalle 0 58.
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Die Zusammenstellung der in der Tabelle 6 enthaltenen Wasser- 
stand- und Regenfallanomalien nach ihren Zeichen in der Aufeinan
derfolge der Jahreszeiten ergab für die Erhaltung und den Wechsel 
derselben nachfolgende Resultate:

Wasserstand Regenfall
Zeichenfolge Zeichenwechsel Zeichenfolge Zeichenwechsel

Über die Schwankungen des Wasserstandes der Moldau. 67

Winter—Frühling 0*538* 0-462 0*492* 0-508
Frühling—Sommer 0*615 0*385 0*569 0*431
Sommer—Herbst 0-769 0*231* 0-600 0*400*
Herbst—Winter 0*600 0*400 0*538 0*462.

In diesen Zahlen zeigt sich ein regelmässiger und auf beiden 
Seiten übereinstimmender Gang. Die Wahrscheinlichkeit ist sowohl 
beim Wasserstand als beim Regenfall für die Erhaltung der Zeichen 
am grössten vom Sommer auf Herbst und am kleinsten vom Winter 
auf Frühling; für den Wechsel dagegen umgekehrt am grössten vom 
Winter auf Frühling und am kleinsten vom Sommer auf Herbst. Es 
ist jedoch beim Wasserstand die Periode schärfer ausgeprägt als beim 
Regenfall, indem die Unterschiede zwischen den maximalen und mi
nimalen Wahrscheinlichkeitswerthen 0*231 gegen (>108 betragen.

Saeculare Schwankungen des Wasser Standes. Die Wasser stände 
sind von einem Jahre zu in anderen bedeutenden Veränderungen 
unterworfen.1) Als Grenze dieser Veränderungen sind hier die höchsten 
und die tiefsten während der 65jährigen Periode 1826—90 beobach
teten Mittelwerthe anzusehen. Wir erhalten nach der Tab. 6 als 
grösste Abweichungen der jahreszeitlichen und der jährlichen Stände 
von dem vieljährigen Durchschnittswerthe:

Winter Frühling Sommer Herbst Jahr
36 28 31 55 23

—33 —33 —35 —34 —23

Absolute Schwankung
69 61 66 89 46.

Die Schwankung der jahreszeitlichen Stände war während der 
ganzen Periode am grössten in Herbst 89 cm, in den übrigen Jahres
zeiten ziemlich gleich 60—70 cm; die Schwankung der Jahresmittel 
des Wasserstandes betrug 46 cm.

*) Über die saeculären Schwankungen der Flüsse und Fluss - Seen siehe 
B r ü c k n e r ’s grosse Arbeit: Klimaschwankungen seit 1700, p. 117—132. 
Wien 1890.

5 :
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Tabelle 5.
Wasserstands- und Regenhöhen in Prag.

1826—1890.

Wasserstand in cm Regenmenge in m m
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1826 16 29 24 5 19 ; 42 115 81 67 305
1827 13 55 31 24 32 ! 105 105 185 77 472
1828 55 57 12 28 38 117 150 240 71 578
1829 21 62 39 29 38 93 162 250 74 579
1830 16 62 14 13 26 56 130 194 95 475

1831 10 37 18 23 22 54 162 230 123 569
1832 29 6 — 3 — 4 7 47 56 140 70 313
1833 20 25 18 24 22 57 94 286 106 543
1834 57 20 — 6 -1 0 15 117 53 163 55 388
1835 1 17 -1 2 —  1 1 30 89 126 72 317

1836 — 4 37 — 8 — 8 4 48 174 136 126 484
1837 27 48 21 23 30 71 144 159 165 539
1838 23 56 16 10 26 109 150 168 113 540
1839 22 51 33 9 29 90 144 173 50 457
1840 35 19 8 15 19 153 52 170 112 487

1841 12 44 34 12 26 75 79 254 77 485
1842 —  1 39 -1 8 -1 0 3 44 66 72 86 268
1843 20 22 45 15 26 49 85 235 84 453
1844 15 56 40 38 37 65 195 203 156 619
1845 13 67 23 7 28 54 177 125 62 418

1846 39 37 9 6 23 93 95 167 98 453
1847 23 50 26 30 32 105 116 304 112 637
1848 20 19 11 5 14 62 103 152 123 440
1849 25 37 12 9 21 50 159 125 77 411
1850 38 35 26 19 30 79 116 206 115 516

1851 19 47 21 28 29 51 95 157 184 487
1852 50 31 12 — 3 23 60 71 176 66 373
1853 2 51 48 7 27 85 133 177 90 485
1854 18 33 36 17 26 51 80 217 68 416
1855 35 59 30

ii 24 37 84 115 200 62 461
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Wasserstand in cm Regenmenge in mm
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1856 34 19 20 4 19 ! 68 119 194 49 430
1857 18 28 5 3 14 j 32 90 174 83 379
1858 — 9 17 23 11 10 22 87 197 80 386
1859 21 42 3 8 19 30 143 147 138 458
1860 21 54 33 21 32 • 88 98 225 125 536

1861 24 29 23 4 20 42 71 ! 219 104 436
1862 30 17 18 7 18 109 102 172 75 458
1863 13 25 2 — 4 9 49 76 154 52 331
1864 2 16 5 7 8 28 56 111 90 285
1865 — 5 32 4 — 2 7 56 86 148 46 336

1866 0 13 11 6 8 44 116 228 66 454
1867 41 67 23 15 37 112 161 122 72 467
1868 40 52 — 2 -1 2 20 86 99 79 117 381
1869 29 29 12 7 19 92 112 132 77 413
1870 31 42 8 19 25 63 76 167 50 356

1871 27 32 13 — 5 17 120 63 157 84 424
1872 — 8 26 5 — 3 5 40 163 106 69 378
1873 13 35 11 — 6 13 64 71 222 53 410
1874 - 1 1 32 2 -2 1 0 28 133 103 39 303
1875 4 29 12 12 14 99 66 228 158 551

1876 54 59 7 12 33 96 81 115 118 410
1877 40 43 9 0 23 137 74 167 66 444
1878 17 47 8 23 24 73 141 115 76 400
1879 35 53 29 16 33 80 114 196 94 484
1880 26 43 36 26 33 44 173 238 103 558

1881 40 53 25 26 36 58 184 199 94 535
1882 12 18 19 45 24 24 156 220 141 541
1883 58 30 29 14 33 83 47 270 110 540
1884 24 19 25 23 23 39 84 183 130 436
1885 34 30 — 2 12 19 65 72 96 145 378

1886 30 48 41 13 33 51 154 203 68 476
1887 19 48 5 8 20 86 187 148 105 528
1888 16 61 31 51 40 83 92 269 127 571
1889 16 58 16 24 29 48 134 207 141 530
1890 26 43 46 68 46 45 175 266 158 644
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!
Wasserstand in cm Regenmenge in mm
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1826/30 24 53 24 20 30 83 132 190 77 482
1831/35 23 21 3 6 13 61 91 189 85 426
1836/40 21 42 14 10 22 91 133 161 113 501
1841/45 12 46 25 12 24 57 120 178 93 448
1846/50 29 36 17 14 24 78 118 191 105 492
1851/55 25 44 29 15 28 66 99 185 96 444!
1856/60 17 32 17 9 19 48 107 188 95 438
1861/65 13 24 10 2 12 57 78 161 73 369
1866/70 28 41 10 7 22 79 113 146 76 414
1871/75 5 31 9 — 6 10 70 99 163 81 413
1876/80 34 49 18 15 29 86 117 166 91 460
1881/85 34 30 19 24 27 54 109 194 124 481
1886/90 21 52 28 33 34 63 149 218 120 550

Mittel 22 39 17 13 23 68 113 179 95 455

Die grösste positive Abweichung des Wasserstandes im Winter 
entfällt auf das Jahr 1883, im Frühling auf 1867, im Sommer auf 
1853, im Herbst auf 1890. Der niedrigste mittlere Wasserstand des 
Winters und des Herbstes wurde im J. 1874, des Frühlings im J. 1832 
und des Sommers 1842 beobachtet. Der Jahreswasserstand war am 
niedrigsten im J. 1874 und am höchsten 1890.

Aus den hier angegebenen Jahreszahlen lässt sich noch keine 
Regelmässigkeit in der Vertheilung der extremen Werthe auf die 
Beobachtungsperiode erkennen. Die niedrigsten und die höchsten 
Wasserstände scheinen ganz ohne Ordnung auf den Anfang, die Mitte 
und das Ende der Beobachtungsperiode zu fallen.

Zur Auffindung von Regelmässigkeiten in der Aufeinanderfolge 
der Wasserstandshöhen nach Jahrgängen sollen fünfjährige oder Lust- 
renmittel benützt werden. Zu diesem Zwecke wurden die Abweichungen 
dieser Mittel gebildet und auch zur Zeichnung von Curven benützt 
(Taf. II). Man erhält für die Schwankungen der Lustrenmittel nach 
Tab. 6 folgende Resultate:
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Winter Frühling Sommer Herbst Jahr
12 14 12 20 11

— 17 — 18 — 14 — 19 — 13.
Als absolute Schwankung der Lustrenmittel nach den hier ge

gebenen Abweichungen erhalten wir im Winter 29, im Frühling 32, 
im Sommer 26 und im Herbst 39 cm. Die Schwankung des Jahres
wasserstandes nach Lustrenmitteln beträgt 24 cm. Im Herbst gehen 
die extremen Wasserstände an meisten auseinander. Die Vertheilung 
der extremen Werthe der Lustrenmittel auf die Beobachtungsperiode 
ist schon eine regelmässigere als bei den extremen Werthen der ein
zelnen Jahrgänge. Die niedrigsten Wasserstände im Frühling und 
Sommer entfallen auf das Lustrum 1831/35, im Winter und Herbst 
und auch für das ganze Jahr auf das Lustrum 1871/75. Die maxi
malen Stände gehören jedoch noch 6 verschiedenen Lustren an und 
es erscheint zur Auffindung einer Periodizität in der Aufeinanderfolge 
der Lustrenmittel nothwendig diese einer einfachen Ausgleichungs
rechnung zu unterwerfen.

Man erhält für die ausgeglicheuen Werthe der Wasserstandsabwei- 
chuugen (siehe Tafel II.) der Lustrenmittel von den vieljährigen 
Durchschnittswerthen, denen zum Vergleich auch die Abweichungen 
des Regenfalles (in mm) beigegeben werden, nachfolgende Resultate: 

Wasserstand Regenfall
Winter Frühling Sommer Herbst Jahr Winter Frühling Sommer Herbst Jahr

1826/30 1 3 0 2 1 6 4 11 — 15 8
1831/35 1 — 5 — 6 — 3 — 4 6 — 1 3 — 5 4
1836/40 — 3 — 1 — 3 — 4 — 3 7 6 — 7 6 14
1841/45 — 4 4 3 — 1 0 3 10 — 2 6 17
1846/50 2 2 5 1 2 2 3 7 5 14
1851/55 2 0 6 0 2 — 4 — 7 8 3 0
1856/60 — 4 — 6 1 — 4 — 4 — 13* — 15 2 — 5 — 33
1861/65 __4* — 9* — 5 — 8 — 7 — 8 — 19* — 15 — 16 — 58*
1866 /70 __4* — 5 __7* — 11* — 7* 3 — 12 — 25* — 19* — 53
1871 /75 — 4 — 1 — 6 — 11 — 5 8* — 6 — 20 — 13 — 30
1876/80 5 1 — 1 — 1 1 6 — 3 — 7 2 — 2
1881/85 9* 1 4 11 6 — 4 8 14 20 38
1886/90 3 6* 8* 17* 9* — 6 24* 31* 26* 72*

Nach den ausgeglichenen Abweichungswerthen erhalten wir als 
Schwankungen der 5 jährigen Wasserstände des Winters 13, des Früh
lings und Sommers 15, des Herbstes 28 und des Jahres 16 cm.

Die Schwankungen des Regenfalles waren: im Winter 21, Früh
ling 43, Sommer 56, Herbst 45 und für die ausgeglichenen Jahres
summen 130 mm.
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Tabelle 6.
Abweichungen von 65jährigen Durchschnittswertlien.

1826-1890.
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1826 — 6 — 1 0 7 — 8 — 4 — 26 2 — 98 — 28 — 150
1827 — 9 16 14 1 1 9 37 — 8 6 — 18 17
1828 33 18 — 5 15 15 49 37 61 — 24 123
1829 —  1 23 2 2 16 15 25 49 71 — 2 1 124
1830 — 6 23 — 3 0 3 — 1 2 17 15 0 2 0

1831 — 1 2 — 2 1 1 0 — 1 — 14 49 51 28 114
1832 7 — 33* — 2 0 — 17 — 16 — 2 1 — 57 — 39 — 25 — 142
1833 — 2 — 14 1 1 1 —  1 —  1 1 — 19 107 1 1 8 8
1834 35* —  19 —  23 —  23 —  8 49 —  60 —  16 — 40 — 67
1835 — 2 1 — 2 2 —  29 —  14 —  2 2 — 38 —  24 — 53 — 23 —  138

1836 —  26 —  2 —  25 —  2 1 —  19 —  2 0 61 —  43 31 29
1837 5 9 4 1 0 7 3 31 —  2 0 70 84
1838 1 17 —  1 —  3 3 41 37 —  1 1 18 85
1839 0 1 2 16 —  4 6 2 2 31 —  6 —  45 2
1840 13 —  2 0 —  9 2 —  4 85* —  61 —  9 17 32

1841 —  1 0 5 17 —  1 3 4 —  34 75 —  18 30
1842 —  23 0 —  35* —  23 —  2 0 —  24 —  47 —  107* —  9 —  187*
1843 —  2 —  17 28 2 3 —  19 —  28 56 —  1 1 —  2

1844 —  7 17 23 25 14 —  3 82* 24 61 164
1845 —  9 28 6 —  6 5 —  14 64 —  54 —  33 —  37

1846 17 —  2 —  8 —  7 0 25 —  18 —  1 2 3 —  2
1847 1 1 1 9 17 9 37 3 126* 17 182
1848 —  2 —  2 0 —  6 —  8 — 9 — 6 — 1 0 — 27 28 — 15
1849 3 — 2 — 5 — 4 — 2 — 18 46 — 54 - 1 8 — 44
1850 16 — 4 9 6 7 1 1 3 27 2 0 61

1851 — 4 8 4 15 6 — 17 18 — 2 2 89* 32
1852 28 — 8 — 5 — 16 0 — 8 — 42 — 3 — 29 — 82
1853 — 2 0 1 2 31* — 6 4 17 2 0 — 2 — 5 30
1854 — 4 — 6 19 4 3 — 17 — 33 38 — 27 — 39
1855 13 2 0 13 1 1 14 16 2 2 1 —  33 6

1856 1 2 —  2 0 3 —  9 —  4 0 6 15 —  46 —  25
1857 —  4 —  1 1 —  1 2 —  1 0 —  9 — 36 —  23 — 5 — 1 2 —  76
1858 —  31 —  2 2 6 —  2 —  13 —  46* —  26 18 —  15 —  69
1859 —  1 3 —  14 —  5 —  4 —  38 30 —  32 43 3
1860 —  1 15 16 8 9 2 0 —  15 46 30 81

1861 2 —  1 0 6 —  9 —  3 —  26 —  42 40 9 —  19
1862 8 —  2 2 1 —  6 —  5 41 —  1 1 —  7 -  2 0 3
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1863 — 9 — 14 — 15 — 17 — 14 — 19 — 37 25 — 43 124
1864 — 2 0 — 23 — 1 2 — 6 — 15 — 40 — 57 — 6 8 — 5 — 170*
1865 — 27 — 7 — 13 — 15 — 16 — 1 2 — 27 — 31 — 49 — 119

1866 — 2 2 — 26* — 6 — 7 — 15 — 24 3 49 — 29 _ 1

1867 19 28* 6 2 14 44 48 — 57 — 23 1 2

1868 18 13 — 19 — 25 — 3 18 — 14 — 1 0 0 * 2 2 — 74
1869 7 — 1 0 — 5 — 6 — 4 24 — 1 — 47 — 18 — 42
1870 9 3 — 9 6 2 — 5 — 37 — 1 2 — 45 — 99

1871 5 — 7 — 4 — 18 — 6 52 — 50 _ —2 2 - 1 1 _ 31
1872 — 30 — 13 — 1 2 - 1 6 — 18 — 28 50 — 73 — 26 — 77
1873 — 9 — 4 — 6 - 1 9 — 1 0 — 4 — 42 43 -  42 — 45
1874 — 33* — 7 — 15 — 34* — 23* — 40 2 0 — 76 — 56* — 152
1875 — 18 — 1 0 — 5 -  1 — 9 31 — 47 49 63 96

1876 32 2 0 — 1 0 — 1 1 0 28 — 31 _ 64 23 _ 45
1877 18 4 — 8 — 13 0 69 — 39 — 1 2 — 29 — 1 1

1878 — 5 8 — 9 1 0 1 5 28 — 64 — 19 — 55
1879 13 14 1 2 3 1 0 1 2 1 17 — 1 29
1880 4 4 19 13 1 0 — 24 60 59 8 103

1881 18 14 8 13 13 — 1 0 71 2 0 — 1 80
1882 -  1 0 — 2 1 2 32 1 — 44* 43 41 46 8 6

1883 36* — 9 1 2 1 1 0 15 — 6 6 * 91 15 55
1884 2 — 2 0 8 1 0 0 — 29 — 29 4 35 — 19
1885 1 2 — 9 — 19 — 1 — 4 -  3 — 41 83 50 — 77

1886 8 9 24 0 1 0 — 17 41 24 — 27 2 1
1887 — 3 9 — 1 2 — 5 — 3 18 74* — 31 1 0 73
1888 — 6 2 2 14 38 17 15 — 2 1 91 32 116
1889 — 6 19 — 1 1 1 6 — 2 0 2 1 28 46 75
1890 4 4 29 55* 23* — 23 62 87 63 189*

1826/30 2 14* 7 7 7 15 19 1 1 — 18 27
1831/35 1 — 18* — 14* — 7 — 1 0 — 7 — 2 2 1 0 — 1 0 — 29
1836/40 — 1 3 — 3 — 3 — 1 23* 2 0 — 18 18 46
1841/45 — 1 0 7 8 — 1 1 — 1 1 7 — 1 — 2 — 7
1846/50 7 — 3 0 1 1 1 0 5 1 2 1 0 37
1851/55 3 5 1 2 * 2 5 — 2 — 14 6 1 — 9
1856/60 — 5 — 7 0 — 4 — 4 — 2 0 * — 6 9 0 — 17
1861/65 — 9 — 15 — 7 — 1 1 — 1 1 — 1 1 — 35* — 18 — 2 2 * — 8 6 *
1866/70 6 2 — 7 — 6 — 1 1 1 0 — 33* — 19 — 41
1871/75 — 17* — 8 — 8 — 19* — 13* 2 - 1 4 — 16 — 14 — 42
1876/80 1 2 * 1 0 1 2 6 18 4 — 13 — 4 5
1881/85 1 2 * — 9 2 1 1 4 — 14 — 4 15 29* 26
1886/90 — 1 13 1 1 2 0 * 1 1 * — 5 36* 39* 25 95*
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Die extremen Werthe sowohl des Wasserstandes der Moldau als 
auch des Regenfalles in Prag fallen übereinstimmend auf nahezu 
gleiche Zeiten. Die niedrigsten Stände und die kleinsten Regensummen 
hat das Lustrum 1861/65 und 1866/70, die höchsten Stände und 
Regensummen das letzte Lustrum 1886/90 aufzuweisen. Dieses gilt 
nicht nur von den Ständen und Summen des Jahres sondern auch von 
denen der Jahreszeiten bis auf den Winter, in welchem die niedrigste 
Regensumme und der höchste Wasserstand um ein Lustrum früher 
erscheint. Überhaupt fallen die niedrigsten gemessenen Wasserstände 
und Niederschlagssummen in eine Trockenzeit, die sich über 20 Jahre 
v. 1856/75 erstreckte, und die grössten Wasserstands- und Nieder
schlagshöhen in eine nasse Zeit, die schon 15 Jahre 1876/90 dauert, 
und noch nicht abgeschlossen erscheint.

Diesen beiden Perioden, welche zusammen 35 Jahre ausmachen, 
geht eine Trockenzeit während 1831/40 und eine nasse Zeit von 1841/55 
voran. Diese Perioden sind kürzer und haben kleinere Schwankungen 
des Regenfalles und des Wasserstandes aufzuweisen als die beiden 
nachfolgenden Perioden. Die trockene Periode dauerte nur 10 Jahre, 
die nasse nahezu 15 Jahre; beide Perioden zusammen weisen somit 
eine Dauer von 25 Jahren auf. Die Schwankung des Jahreswasser Standes 
während dieses Zeitraumes beträgt nur 6 cm, die Schwankung der 
Jahressumme des Regenfalles 13 mm. Die positive Abweichung der 
Regenmenge während 1831/35 wird wohl dem Umstande zuzuschreiben 
sein, dass die Regenbeobachtungen vor 1840 einer anderen Reihe an
gehören.

Es tritt somit in den ausgeglichenen Werthen (siehe Tafel II.) 
eine Regelmässigkeit in der Aufeinanderfolge der saecularen Verän
derungen sowohl beim Wasserstande als beim Regenfall sehr deutlich 
hervor, selbst in den Werthen für die Jahreszeiten Winter und Früh 
ling, die nach den direkten Beobachtungen den unregelmässigsten 
Verlauf aufzuweisen haben.

Es folgen den Perioden mit relativ niedrigen Wasserständen 
und Niederschlagshöhen ziemlich regelmässig Perioden mit durch
schnittlich hohen Wasserständen und grösseren Niederschlagshöhen. 
An die Trockenperiode 1831/40 reihte sich eine nasse Periode an 
während 1841/55 und der langen Trockenperiode 1856/1875 folgte 
eine nasse Periode 1876/90. Die Dauer der ersten Trockenperiode 
beträgt 10, der zweiten 20 Jahre, die erste nasse Periode hat 15, die 
zweite bis jetzt 15 Jahre aufzuweisen.
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Die sich hier kundgebenden saecularen Schwankungen sind weder 
von gleicher Grösse, wie oben nachgewiesen worden ist, noch von glei
cher Dauer, wie aus den gegebenen Zusammenstellungen hervorgeht. 
Die Entfernung des ersten Minimums im J. 1835 zum zweiten Mi
nimum des Jahres wasserstandes im J. 1865 betrug nach den ausge
glichenen Mitteln 30 Jahre, die Entfernung der Maxima im J. 1850 
und 1890 betrug 40 Jahre.

Wie die höchsten und die niedrigsten Monatswasserstände und 
ihre Schwankungen mit den nassen und trockenen Perioden Zusammen
hängen, möge aus nachfolgender Übersicht der fünfjähr. Mittel dieser 
Stände und ihrer Schwankungen ersehen werden.
Periode Max. Miu. Schwankung Periode Max. Min. Schwankung

1826/30 85 5 80 1861/65 49 —7 56
1831/35 53 —5 58 1866/70 55 —7 62
1836/40 76 0 76 1871/75 45 —16 61
1841/45 69 —2 71 1876/80 73 2 71
1846/50 58 2 56 1881/85 60 7 53
1851/55 70 0 70 1886/90 75 8 67
1856/60 55 —4 67

In den Trockenperioden häufen sich die negativen Abweichungen
der Monatswasserstände mehr an als die positiven, in den nassen Pe
rioden sind dagegen die positiven Abweichungen zahlreicher als die 
negativen wie aus nachfolgender Zusammenstellung ersichtlich ist. 

Anzahl der Abweichungen
positiv negativ

1826/30 33 27
1831/40 41 79
1841/55 95 85
1856/75 69 171
1876/90 117 63

Für die ganze 65jährige Beobachtungsperiode erhalten wir 780 
Monatswasserstände. Von dieser Anzahl befanden sich 355 Stände 
über, 425 Stände dagegen unter dem vieljährigen Durchschnittswerthe. 
Es haben demnach die niedrigeren Wasserstände nach der Anzahl 
der negativen Abweichungen bestimmt eine im Ganzen längere Dauer 
35 Jahre 5 Monate aufzuweisen, als die höheren Wasserstände 29 Jahre 
7 Monate.

Wie weit ein Schluss aus dem jahreszeitlichen oder dem Jahres
wasserstande auf den Wasserstand der künftigen Jahreszeit oder des
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künftigen Jahres gestattet ist, möge aus nachfolgender Zusammen
stellung der Häufigkeitswerthe der Abweichungen nach ihrem Zeichen 
ersehen werden. Wir erhalten:

Zeichenfolge Zeichenwechsel
Winter—Winter 57°/o 43°/o
Frühling—F rühling 62 38
Sommer—Sommer 46 54
Herbst—Herbst 57 43
Jahr—Jahr 68 32.

Die Lustrenmittel geben über die saecularen Schwankungen 
(Tafel II.) nur im Allgemeinen Aufschluss, will man jedoch auf diese 
Schwankungen näher eingehen, so muss man dazu die Mittel der ein
zelnen Jahrgänge benützen. Um etwaige secundäre Maxima und Mi
nima angeben zu können, habe ich in der Tafel III. sowohl die beo
bachteten rohen als die einfach ausgeglichenen mittleren Jahreswerthe 
des Wasserstandes und des Regenfalles graphisch zur Darstellung ge
bracht durch Abweichungen der einzelnen Jahreswasserstände von dem 
vieljährigen Durchschnittswerthe.

Durch diese Darstellung werden die durch die Lustrenmittel ge
wonnenen Resultate in Bezug auf die Dauer der trockenen und nassen 
Perioden im Ganzen bestätigt. Die ausgeglichenen Werthe der Jahres
wasserstände befanden sich unter dem vieljährigen Durchschnittswerthe 
v. 1832/42 durch 11, v. 1856/76 durch 21 Jahre; über diesem Werthe 
standen die Mittel v. 1827/30, v. 1843/55, v. 1877/90 durch 4, 13 
und 14 Jahre.

Das zu der Periode 1843/55 zugehörige Maximum ist getheilt, 
indem die Jahre 1845 und 1853 gleiche Werthe für dasselbe aufzu
weisen haben. Dasselbe findet auch bei dem Minimum aus der grossen 
Trockenperiode statt, in welcher der tiefste Wasserstand zweimal 
beobachtet wird und zwar im J. 1864 und 1873. Ein secundaeres Ma
ximum des Wasserstandes um das Jahr 1881 und ein ihm entspre
chendes Minimum um das Jahr 1885 befindet sich in dem vom Mi
nimum 1873 zum Maximum 1890 aufsteigenden Aste der Wasser- 
standscurve.

Zur Feststellung der saecularen Schwankungen des Wasserstandes 
sind lange Beobachtungsreihen nöthig; aus kurzen Reihen lassen sich 
keine verlässlichen Resultate ableiten. So schien durch meine frühere 
Bearbeitung der Wasserstände aus der 40jährigen Periode 1840/79, 
zu deren Ende v. J. 1860—75 eine rapide Abnahme während der
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Sommer- und Herbstmonate und in Folge dessen auch im Durchschnitte 
der ganzen Jahre stattfand, die von Wex aufgestellte Hypothese über 
die Wasserabnahme in den FlüssenJ) auch an der Moldau begründet 
zu sein. Es enthält die erwähnte 40jährige Beobachtungsperiode nur 
eine Schwankung mit hohem Wasserstande während der Zeit 1840/55 
und niedrigem Wasserstande während 1856/75. Aus der Abnahme des 
Wasserstandes im Sommer und Herbst während 1856/75 kann auf 
eine allgemeine Abnahme des Wasserstandes noch nicht geschlossen 
werden, weil von dem J. 1876/90 eine rasche Zunahme des Wasser
standes gerade während der Sommer- und Herbstmonate stattfindet, 
die gleichsam eine Compensation für den niedrigen Wasserstand 
bildet. Aus der nun auf die Periode 1826/90 erweiterten Beobachtungs
reihe geht ganz deutlich hervor, dass Perioden der niedrigen ziemlich 
regelmässig ab wechseln mit Perioden hoher Wasserstände.

Die hier aus der erweiterten Beobachtungsreihe abgeleiteten 
saecularen Schwankungen des Wasserstandes der Moldau und des 
Regenfalles in Prag finden sich in Übereinstimmung mit den Schwan
kungen, welche Brückner nicht nur im Wasserstande vieler Flüsse 
und Landseen, sondern auch in den wichtigsten Witterungserschei
nungen über der ganzen Erdoberfläche in seiner umfassenden auf 
einem überaus reichlichen Material gegründeten Arbeit: „Klimaschwan
kungen seit 1700“ * 2) nachgewiesen hatte.

III. Schwankungen des Wasserstandes der Moldau in Prag nach 
den aus der Periode 1826—90 sich ergebenden extremen Werthen.

Der jährliche Verlauf der extremen Wasserstände ist nach den 
in der Tabelle 7 gegebenen Zusammenstellungen bis auf einige kleine 
Abweichungen übereinstimmend mit dem nach Mittelwerthen berech
neten Verlaufe.

Das mittlere Maximum erreicht seinen grössten Werth 115 cm 
im März und seinen kleinsten 30 cm im Oktober. Der Unterschied 
beträgt 85 cm.

Die Curve der maximalen Stände entfernt sich im Ganzen etwas 
weiter von der mittleren als die Curve der minimalen Stände. Die 
Curve zeigt in der Abnahme der Hochwasserstände von März bis 
Oktober keinen stetigen Verlauf wie die Curve der mittleren Stände,

2) Uiber die Wasserabnahme in den Quellen, Flüssen und Strömen bei gleich
zeitiger Steigerung der Hochwässer in den Culturländern. Wien 1873 und 1879.

2) P e n c k :  Geographische Abhandlungen. Bd. 4, Heft 2. Wien 1890.
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sondern erleidet Umbiegungen in Folge des raschen Sinkens der 
Hochwasserstände von März auf April und von Juni auf Juli.

Die niedrigsten monatlichen Wasserstände stehen nach Tab. 7 
über dem Normalpunkt in den Monaten Februar bis Juli, am höchsten 
im April 22 cm, unter dem Normalpunkt mit Ausnahme Oktober in 
den Monaten August bis Jänner, am tiefsten im August —5 cm und 
December —6 cm; der Unterschied beträgt 28 cm.

Der Unterschied zwischen den höchsten und niedrigsten Ständen 
innerhalb der einzelnen Monate oder die unperiodische monatliche 
Schwankung hat einen viel grösseren Werth in den Monaten der 
ersten Jahreshälfte, in der Hochwasserstände viel häufiger Vorkommen, 
als in der zweiten Jahreshälfte von Juli bis December. Am grössten 
ist diese Schwankung 100 cm in den Monaten Februar und März, in 
welchen sich Hochwasserstände am häufigsten einstellen, am kleinsten 
in den Herbstmonaten Oktober und November 28 und 39 cm, in 
welchen Hochwasserstände am seltensten Vorkommen.

Der höchste Jahreswasserstand im Mittel 65 Jahre ist 202 cm, 
der niedrigste —18 cm ; die Jahresschwankung der Extreme beträgt 
somit 220 cm. Die absolute Schwankung des Wasserstandes erreichte 
585 cm ; der niedrigste während der Beobachtungsperiode 1826—90 
gemessene Wasserstand —41 cm im August 1842 ist von dem höchsten 
544 cm im März 1845 nur durch ein Intervall von 2 Jahren 7 Mo
naten getrennt.

Die Yertheilung der höchsten und der niedriegsten Jahreswasser
stände auf die einzelnen Monate ist keine gleichmässige wie aus der 
nachfolgenden Übersicht hervorgeht.

Jan. Febr. März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dec.
Max. 1 1  18 19 4 1 1  4 1 — 2  — — 1

Min. 13 5 2  — 3 3 8  1 0  4 1 7 2 2

Der höchste Jahreswasserstaud erscheint am häufigsten im Fe
bruar, März und Mai, am seltensten im August, Oktober und No
vember ; der niedrigste Stand im December Jänner und August. Die 
Yertheilung der extremen Wasserstände auf die Jahreszeiten ist nach-
folgende:

Winter Frühling Sommer Herbst Jahr
Max. 30 34 5 2 71
Min. 40 5 21 12 78
Die höchsten Jahreswasserstände entfallen meist auf die Winter- 

und Frühlingsmonate, die niedrigsten auf die Winter- und die Sommer
monate, jedoch viel häufiger auf die ersteren als auf die letzteren. Ob-
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gleich sich also Niedrigwasser in den Wintermonaten viel häufiger 
einstellt als in den Sommermonaten, so ist der mittlere Wasserstand 
der ersteren im Ganzen grösser als der letzteren, weil die durch 
Schneeschmelze verursachten Hochwässer zahlreicher sind als die 
durch Regen entstehenden.

Der aus den höchsten Jahreswasserständen berechnete Durch
schnittswerth beträgt 202 cm über dem Normalpunkt. Es ist dieses 
eben die Höhe, bei welcher das Hochwasser für die Stadt Prag ge
fahrdrohend zu werden beginnt. Es ist deshalb wichtig zu bestimmen, 
wie oft und zu welcher Jahreszeit die Hochfluthen die Höhe von 
200 cm zu übersteigen pflegen.

In den letzten 65 Jahren 1826—90 wurde Hochwasserstand über 
200 cm 34mal oder in 2 Jahren einmal beobachtet. *) Auf die ein
zelnen Monate waren diese Fälle in folgender Weise vertheilt.

Tabelle 7.
Monatliche und jährliche Extreme des Wasserstandes der Moldau

während der Periode 1826—1890.

Mittleres
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Jänner 80 — 3 83 266 13 1828 —  31 3
Ü

1842'! 297
Februar . 102 3 99 445 2 1862 - 2 6 10 18741471
März 115 15 100 535 29 1845 - 2 4 1 1858 559
April 77 22 55 281 8/9 1865 -  5 1 1865 286
Mai . 73 10 63 379 26 1872 —  24 31 1846 403
Juni 63 4 59 292 11 1829 —  26 18 1875 318
Juli . 41 0 41 175 12 1843 — 35 18 1842 210
August . 40 — 5 45 179 3 1858 —  41 24 1842 220
September j 40 —  1 41 475 4 1890 —  39 14 1842 514
Oktober . j 30 2 28 103 10 1888 — 33 8 1874 136
November 37 — 2 39 186 25 1890 — 29 1 1834 215
December j 53 — 6 59 265 29 1882 — 32 17 1842 297

Jahr 202 - 1 8 220 544 29/m 1845 — 41 24/YJII 1842 585

0  Es wurden aber nur 29 Jahrgänge mit Hochwasserständen über 2 0 0  cm 
gezählt, weil sich in einigen Jahrgängen wie 1827, 1829, 1830 und 1888 solche 
Hochwasserstände mehr als einmal eingestellt haben.
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Tabelle B.

M ittlere Extreme des Wasserstandes der Moldau in Prag
während der Periode 1826—1890.
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1826'30 80 119 198 122 96 136 38 34 73 32 33 60 277
1831'35 93 97 58 42 32 14 14 37 43 19 37 67 169
1836 40 63 93 130 64 110 65 37 27 33 22 44 84 215
1841/45 78 66 201 100 82 99 83 34 33 33 34 29 259
1846/50 77 160 60 62 80 51 52 38 16 37 37 55 177
1851 55 69 87 108 98 68 79 55 64 36 32 32 41 162
1856/60 68 62 118 75 57 53 34 68 28 20 43 45 151
1861 65 112 142 53 89 28 36 34 SO 16 16 11 15 226
1866/70 109 99 73 90 61 37 28 24 11 23 43 78 136
1871/75 34 73 117 43 125 50 34 16 1 5 21 18 32 198
1876/80 104 203 110 64 81 52 30 36 30 35 32 49 213
1881/85 80 64 93 42 48 76 54 40 38 43 55 101 188
1886/90 68 55 172 113 80 74 46 70 157 57 66 37 253

Mittel 80 102 115 77 73 63 41 40 40 30 37 53 202

M i n i m u m

1826/30 4 2 21 30 14 h 2 — 6 8 7 4 — 1 —12
1831/35 4 — 6 12 10 1 — 7 —10 —10 — 7 — 7 — 9 —10 —21
1836/40 — 6 3 18 21 16 7 — 2 — 4 — 3 — 4 1 — 4 —14
1841/45 —13 2 11 27 8 1 0 — 4 — 3 3 — 2 — 3 —17
1846/50 1 15 17 23 — 6 3 8 — 1 0 5 — 1 —10 —18
1851/55 — 1 8 15 26 22 18 9 7 8 5 0 — 4 —13
1856/60 — 6 — 4 4 20 12 — 2 — 7 — 2 5 1 —15 —11 —22
1861/65 — 9 — 2 8 7 3 0 — 5 —10 — 9 — 9 —10 —22 —23
1866/70 — 6 14 27 28 12 4 — 4 —12 — 4 — 2 — 4 1 —21
1871/75 —10 — 8 6 8 7 — 1 — 7 —21 —24 —13 —16 -11 —28
1876/80 4 14 38 32 23 11 0 — 5 2 6 5 — 1 —15
1881/85 7 5 16 16 6 3 3 2 6 15 15 5 —17
1886/90 — 4 — 2 3 36 18 10 10 3 11 16 7 — 7 —18

Mittel — 3 3 15 22 10 4 0 — 5 — 1 2 — 2 — 6 —18
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Tabelle 9.
S c h w a n k u n g e n  d e s  W a s s e r  S t a n d e s  d e r  M o l d a u ,

Berechnet nach Jahresextremen 1826—1890.
iiH

Periode

Mittlere Extreme ! Absolute Extreme Anzahl 
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1826/30, 277 — 12 289 360 — 26 386 8
1831/35 169 - 2 1 190 224 — 29 253 2
1836/40] 215 — 14 229 268 — 32 300 3
1841/45 j 259 — 17 276 544 — 41 585 3
1846/50 177 — 18 195 224 — 24 248 2
1851/55 162 — 13 175 192 — 26 218 —

1856/60, 151 — 22 173 240 — 26 266 2
1861/65; 226 — 23 249 445 — 26 471 2
1866/70 136 -  21 157 260 — 29 289 1
1871/751 198 — 28 220 379 — 33 412 2
1876/80! 213 — 15 228 370 — 30 400 2
1881/85 188 — 17 205 265 — 30 295 3
1886/90 j 253 — 18 271 475 — 26 501 4

Mittel 202 — 18 220 324 — 29 353 2-6

Jänner Febr. März A mil Mai Juni Sept. ;)ecemb. Jahr
5 10 8 2 4 2 2 1 34.
Man sieht daraus, dass die Überschwemmungsgefahr bringenden 

Hochwässer am häufigsten zu Ende des Winters in Februar und März 
n Folge der Schneeschmelze einzutreten pflegen; die durch Regen 
verursachten Hochwasserstände in Mai, Juni und September sind viel 
seltener. Im Ganzen entfallen von den 34 in Betracht stehenden Hoch
wässern 26 auf die Schneeschmelze und nur 8 auf die Sommerregen.

Die grössere Anzahl dieser Hochwässer 26 hatte eine Höhe 
zwischen 200—300; 5 zwischen 300—400, 2 zwischen 400—500 und 
1 über 500 cm. Nach den bisherigen Beobachtungen kommt ein Hoch
wasserstand über 200 cm etwa in 2 Jahren, über 300 cm in 8 Jahren, 
über 400 cm in 22 Jahren einmal vor.1) Die höchsten während der 
Periode 1826—90 beobachteten Hochwasserstände waren:

9 Ich gebe hier diese Hochwasserstände nach den Aufzeichnungen der städt. 
Organe an. Über die Hochwasserstände in Prag und die verschiedenen Angaben 
ihrer Höhe werde ich später handeln.

Tr. mathematlcko-prirodov£<lecki. 6
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Februar 1830 mit 329 cm
März 1827 331
März 1830 360
Februar 1876 370 „
Mai 1872 379
Februar . 1862 445 „
September 1890 475
März 1845 „ 544 „

Die Vertheilung der extremen Wasserstände auf 5jährige Zeit
räume oder Lustra ist aus der Tabelle 8 ersichtlich.

Durch hohe Wasserstände zeichnen sich aus die Lustra 1826/30, 
1841/45, 1886/90, welche schon früher als nass bezeichnet worden 
sind. Es kommen auch in den trockenen Perioden bedeutende Hoch
wasserstände vor wie 1861/65 und 1871/76, weil die Hochwässer nicht 
nur von der Dauer und der Menge der Niederschläge abhängig sind, 
sondern auch von der Art und Weise wie sie fallen und namentlich 
wie die Schneeschmelze im Frühjahr vor sich geht. So war das Hoch
wasser 1862 durch rasches Abschmelzen des Schnees und 1872 durch 
Wolkenbrüche verursacht.

Aus der Vertheilung der Häufigkeit der Hochwasserstände über 
200 cm auf die einzelnen Lustra treten uns die nassen und trockenen 
Perioden deutlicher hervor als aus dem mittleren Betrage derselben. 
Die Lustra 1831/35, 1846/80 haben seltener Hochwasserstände über 
200 cm aufzuweisen als die Lustra 1826/30, 1841/50, 1881/90. Be
sonders zeichnet sich das erste und das letzte Lustrum der Reihe 
(Tab. 9.) durch häufigeres Auftreten der Hochwässer aus.

Nach den in der Tab. 8 und 9 gegebenen Zusammenstellungen der 
extremen Wasserstände und ihrer Schwankungen könnte nicht behauptet 
werden, dass die unperiodischen Schwankungen des Wasserstandes 
häufiger und beträchtlicher, die Hochwässer zahlreicher und höher, 
die Niedrigwässer zahlreicher und tiefer geworden sind. Es ist aus 
diesen Zusammenstellungen ersichtlich, dass die Hochwässer zahlreicher 
sind in den nassen, die Niedrigwässer zahlreicher und tiefer in den 
trockenen Perioden. Besonders werden durch letztere die trockenen 
Perioden besser gekennzeichnet als die nassen Perioden durch die 
Hochwasserstände. Die Schwankungen des Wasserstandes sind im 
Ganzen grösser am Anfänge und am Ende der Beobachtungsperiode, 
also in nassen Jahren als in der Mitte während der grossen Trockenzeit.
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Über die K rüm m uiigsm ittelpuiiktc der Dreiccks-C urven  
(courbes triangulaires).

Von Prof. F. Machovec in Karolinenthal.

Mit Taf. IV.

(Vorgelegt den 23. Jänner 1891.)

I.

1. Ich werde auf zweierlei Art zeigen, wie man mit Hilfe meiner 
Methode zur Construction der Krümmungsmittelpunkte der Curven, 
deren Gleichung in rechtwinkligen Coordinaten

Xxn -j- pyn — dn

ist, gelangen kann. In dieser Gleichung bedeuten x und y recht
winklige Coordinaten, d die Verhältniszahl einer Länge und A und (i 
beliebige Zahlen.

Die Gleichung der Tangente dieser Curve im Punkte xxyx ist 
Aas*-1# -|- f i y ^ y  — dn und der von ihr auf der X-Axe gebildete Ab
schnitt

Setzt man

xt
d \ »-1 

x.

dund — =  tg <p, so ist

x t —p  tgn~x<p,

wobei das Vorzeichen der Grössen p  und tg <p mit dem Vorzeichen 
von A, resp. xx übereinstimmt.

2. Von dem Exponenten n werde ich zuerst voraussetzen, dass 
er eine ganze und positive Zahl ist.

Es sei ax (Fig. 1.) ein Punkt unserer Curve welcher ei
nem positiven xL =  obY entspricht. Macht man

6*
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°P i =  P ,

so ist 3C °\p\. <p;

construiert man weiter

_L btP i , d"d“‘± p xdl[ , d'“d{r ±  d"d“' etc., 

so sind die Längen

od“, od'", od™ etc.
gleich ptff<p, p tg*q> p  tg3<p

und trägt man diese Längen auf die positive oder negative Seite der 
X-Axe vom Punkte 0  aus, je nachdem p  positiv oder negativ ist, 
so bekommt man die Punkte

< ,  C  e f ,  etc.,
durch welche die Tangenten
unserer Curve für n — 2, 3, 4, gehen.

In der Fig. 1. habe ich p  als positiv vorausgesetzt.
Wir nehmen jetzt die Ebene n der Curve C<?> als Projections- 

ebene an und fassen diese Curve als orthogonale Projection einer 
Curve O n\ welche in einer durch die Axe Y  liegenden Ebene y liegt, 
auf. Aus jedem Punkte a dieser Curve ist eine Senkrechte auf die 
zur Ebene n, normale und durch die Axe X  gehende Ebene £ gefällt. 
Die Punkte b . . . ,  in welchen diese Senkrechten die Ebene £ schnei
den, liegen auf der Durchschnittsgeraden B  der Ebenen £ und y.

Die aus den Geraden bxpx, pLd", d"d"\ . . .  zusammenge
setzte, zum Punkte ax von O?) gehörige Figur wollen wir als ortho
gonale Projection einer Figur bpd“d“'dIV betrachten, welche in der 
durch den Punkt a gehenden und zur Ebene « parallelen Ebene 
liegt. Die Geraden &/>, . . p d ", . . .  d"d"\ . .  ., d‘“dIV, . . . etc., welche 
auf diese Weise allen Punkten a der Curve CW entsprechen, bilden 
nach einander die Flächen

P, P', P", P "\ . . ,

welche die Ebene £ in den Linien

B, D", D", DIV. . .

und die Ebene i?, welche durch die Axe Y senkrecht zur Ebene n 
geht, in den Linien
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P, P, Dm, Z>"\ . .

schneiden. Dabei bezeichnet P  eine zur Ebene n senkrechte Gerade, 
welche den Punkt Px zu ihrer Projection hat.

Sei nun allgemein DM diejenige Curve, welche dem Exponen
ten n in der gegebenen Gleichung entspricht.

Diese Curve denken wir uns um die Axe 0, welche den Punkt 
ox zu ihrer Projection hat, so gedreht, dass die Punkte eM. als 
Projectionen ihrer Punkte betrachtet werden können, also

für 9i =  2, 3, 4, 5, 6 etc.
um 180°, 90°, 0°, 90°, 180°

Die neue Lage der Curve DM wollen wir mit EM bezeichnen.
Die Curven CM und EM als Leitcurven und die Ebene it als 

Directionsebene bestimmen eine Fläche T, deren Oberflächegeraden 
aeM . . zu ihren Projectionen die Tangenten der Curve CM haben.

In den Punkten « . . .  von CM sind zu der projicierenden Cy- 
linderfläche dieser Curve Normalen Na errichtet, welche sich in 
die Normalen N al der Curve CM projicieren. Die Normalen 
Na . . . bilden eine Fläche N, deren Projection zu ihrer Contour die 
Evolute von CM hat.

Daraus folgt, dass man den Krümmungsmittelpunkt der Curve
CM im Punkte a, als Projection des Punktes i  betrachten kann, in 
welchem die Fläche N von der durch Na gehenden und zur it sen
krechten Ebene berührt wird.1)

Auf Grund des Zusammenhanges der Flächen T und N kann 
dieser Punkt leicht bestimmt wei den, nur muss man zuerst die Tan
gente der Curve EW im Punkte eM construieren.

Wir werden später zeigen, wie diese Tangente Te construiert 
werden kann; um den Gang der Entwickelung nicht zu stören, wollen 
wir jetzt voraussetzen, dass sie schon ermittelt ist.

Die Fläche T wird längs der Geraden aeM von einem hyper
bolischen Paraboloid T' berührt, welches die Geraden Ta (Tangente 
von CM im Punkte a) und Te zu Leitgeraden und die Ebene it zur 
Directionsebene hat. Aus dem Zusammenhänge der Flächen T und N 
folgt, dass die letztere Fläche längs der Geraden Na von einem 
hyperbolischen Paraboloid N' berührt wird, welches man erhält, wenn * S.

*) Yergl. Mannheim : „Cours de géométrie descriptive de l’école polytechnique“
S. 285—286 und S. 307—308.
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man in den Punkten von Ta auf die zugehörigen Oberflächegeraden 
der Fläche T' die zur Ebene it parallelen Senkrechten errichtet. Der 
Umriss der Projection des Paraboloides N' wird die Gerade Nax im 
Krümmungsmittelpunkte ix berühren.

Weil eine Oberflächegerade des Systems ä von T', nämlich die, 
welche durch den Durchschnittspunkt der Tangente Ta mit der Ebene |  
geht, in dieser Ebene liegt, so bekommt man die Projection einer 
Geraden von N', wenn man im Punkte ef?> eine Senkrechte K  auf 
die Axe X errichtet (Fig. 2.).

Eine andere Gerade von T' verbindet den Spurpunkt y von Ta 
(welcher auf der Y-Axe liegt) mit dem Spurpunkt t(n) der Tangente 
Te; die in y auf diese Verbindungslinie errichtete Senkrechte L  ist 
also auch eine Oberflächegerade von N'.

Die Parabel, welche die Geraden Tax, Nax, K  und L  zu Tan
genten hat, berührt Nax im verlangten Krümmungsmittelpunkte ix.

3) Es bleibt noch übrig zu zeigen, wie man den Spurpunkt t<n> 
der Tangente Te und dadurch auch diese Tangente ermitteln kann.

Die Fläche P (Abs. 2.) ist ein hyperbolisches Paraboloid, welches 
die Geraden B  und P  zu Leitgeraden und die Ebene % zur Direc- 
tionsebene hat. Die Gerade po dieser Fläche liegt in der Ebene n. 
Aus dem Zusammenhänge der Fläche P' mit der Fläche P folgt, 
dass jene Fläche ebenfalls ein hyperbolisches Paraboloid ist, welches 
die Ebene ä  in der zur Y  senkrechten Geraden pxit" schneidet und 
dessen durch den Punkt d" gehende Gerade zweiten Systems man 
erhält, wenn man d”u"_[_X macht (Fig. I.). Dabei bedeutet n” den 
Spurpunkt dieser Geraden. Macht man dann

so ist u"s" die Spurlinie der Berühruugsebene von P' im Punkte 
d” und folglich ihr Durchschnittspunkt s" mit X  Spurpunkt der Tan
gente von D" im Punkte d".

Aus dem Zusammenhänge der Fläche P" mit der Fläche P geht 
hervor, dass die Fläche P" längs der Geraden d"d’,r von einem hy
perbolischen Paraboloid H" berührt wird, welches man erhält, wenn 
man durch jeden Punkt der Geraden d”s,f zu jener Geraden des 
Systems % von P eine parallele Gerade zieht, welche mit ihm gleiche 
Entfernung von n hat. Man bekommt folglich insbesondere die in der 
Ebene n liegende Gerade von H", wenn man durch den Punkt s" 
eine parallele Gerade zu pxo führt. Die Gerade d![d!“ und jene Paral-
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leie schneiden sich in einem Punkte p", welchen die zur Ebene n 
senkrechte Gerade P '  von H" zu ihrer Projection hat.

Macht man

d ' " u 11 d"s" 
und

m"V" 11 d“d“‘,

so ist die Gerade w"V" Spurgerade der Berührungsebene von P "  
im Punkte d"f und ihr Durchschnittspunkt s'" mit Y  Spurpunkt der 
Tangente von D"f im Punkte d’”.

Aus dem Zusammenhänge der Fläche P'" mit der Fläche P' 
folgt auf dieselbe Weise, wie bei der Fläche P", dass man den Spur
punkt sTy der Tangente von Dn  im Punkte dir  erhält, wenn man

s'”p'“ \ \P\Uf' 
d[r unr 11 Y

und uTVsnr 11 d“‘d[r  zieht.
Auf ähnliche Weise könnte man die Tangenten der folgenden 

Curven Dr, DVI etc. construieren.
4. Aus den in 3. durchgeführten Constructionen lässt sich leicht 

die Relation
os(n) — n .p  . tg^^fp

entwickeln.
Es ist nämlich

d”s" — p  tg cp
d,nsf” — — p “s” -J- od,n ~ p  tg2<p -f-p  tg2cp — 2p tg2<p

dw ^ v =: p ‘“u"' — p'"s"f -(- od17 — 2p tg3tp ~\-p tg3cp — 3p tg3(p

und allgemein
d(nh(n> ~  (n — 1)

folglich

os(n) — ofl(n) _|_ d(n)s(n) — p tgn~ X(p -(- (w — 1 )p tgn~ l(p ~  Ti tgn~ X(p.

Auf Grund des im Abs. 2. beschriebenen Zusammenhanges 
zwischen den Curven und genügt der Spurpunkt der 
Tangente von EW im Punkte e(n) der Relation

0£(w) — n tgn~ 1(p — n . oeW,

so dass man diesen Spurpunkt leicht construieren kann.
5. Errichtet man nun (Fig. 2.) im Punkte y auf die Tangente
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Tai eine Senkrechte M  und bezeichnet man die Durchschnittspunkte 
der Geraden M und L (Abs. 2.) mit der X-Axe mit den Buchstaben 
tn und £, so gilt die Proportion

o l: om —  oeW : ot(*\

aus der man mit Hilfe des im Abs. 4. enthaltenen Resultates die 
Relation

o l: om z=z 1: n oder ol — —  . om erhält.n
Es ist demnach

/ \  /v
tg oly — n tg omy ,

d. h. die Richtungsconstante der Geraden L bezüglich der X-Axe ist 
n-mal grösser als dis Richtungsconstante der Geraden M  oder der 
Normale Nax.

Erwägt man noch, dass wir auch die Abschnitte, welche die 
Tangenten von C\w> auf der F-Axe bilden, unseren Betrachtungen zu 
Grunde liegen konnten, so können wir folgenden Satz aussprechen: 

D er K r ü m m u n g s m i t t e l p u n k t  d e r  Cur ve

Xxn - f  gyn — dn ,

wobe i  x und y  r e c h t w i n k l i g e  C o o r d i n a t e n  b e d e u t e n ,  in 
e i nem b e l i e b i g e n  P u n k t e  a, i s t  der  B e r ü h r u n g s p u n k t  
de r  z u g e h ö r i g e n  Nor ma l e  mi t  e i n e r  Pa r ab e l ,  we l che  
f o l g e n d e  v i e r  G e r a d e n  b e r ü h r t :  Die T a n g e n t e  und Nor 
male  u n s e r e r  Cur ve  im P u n k t e  a, d ie  S en k r ec h t e ,  wel- 

X-che auf  die y  Axe in i h r em D u r c h s c h n i t t s p u n k t e  mi t

der  T a n g e n t e  e r r i c h t e t  w i r d , und e n d l i c h  die Gerade,  
w e l c h e  du r ch  den D u r c h s c h n i t t s p u n k t  de r  T a n g e n t e  

Y-mi t  de r  Axe ge h t  und  d e r en  R i c h t u n g s c o n s t a n t e  be

z ü g l i c h  der  zwe i t en  C o o r d i n a t e n a x e  das  n - f ac h e  de r  
R i c h t u n g s c o n s t a n t e  der  N o r ma l e  be t r äg t .

Wir haben bis jetzt vorausgesetzt, dass X und xx positiv sind, 
es ist aber leicht einzusehen, dass die bisher gewonnenen Resultate 
auch für negative X und xv gelten.

6. Ich werde jetzt geometrisch beweisen, dass der im Abs. 5. 
ausgesprochene Satz auch für negative ganze Zahlen n und für
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n — , wobei m eine ungerade Zahl bedeutet, seine Giltigkeit
£

behält.
Für n — — 1, — 2 , — 3 , . . . .

ist xt — p tg~2 <p , p  tg -3 cp , p tg~* cp . . . .

Um diese Längen zu construieren, macht man (Fig. 1.)

hi f i  -L P A  , f i  ’f l  J -  hf i  , / / / / '  J_ /i '/ i ' , • • •

und die Längen
o / / , o/", o//' sind dann gleich

p  tg-2 cp , p  tg~3 cp , p tg~4 cp . . .  .

Die Figur h f i f f l  werden wir wie im Abs. 2, als Pro- 
jection der Figur b f f ' f " . . ,  welche in der durch den Punkt a
gehenden und zur Ebene % parallelen Ebene n liegt, betrachten.

Die Geraden &/ , . . .  f f ”, . •. f f " , . . .  welche zu allen Punkten 
a von 0>  gehören, bilden dann die Flächen

Q', Q", Q'"

welche die Ebenen 7? und |  in den Curven F\ ___schneiden.
Es liesse sich nun auf ähnliche Weise, wie bei den Curven ZK7*) zeigen, 
wie die Tangenten von FW construiert werden können und man würde 
zu derselben Eigenschaft der Spurpunkte dieser Tangenten gelangen, 
wie bei den Curven DW. Diese Entwickelung ist aber nicht einmal 
nöthig, weil die Flächen Q(n) mit einander und mit der Fläche P in 
demselben Zusammenhänge stehen, wie die Flächen P(n) mit der 
Fläche P'. Nennt man vW den Spurpunkt der Tangente von Fb*) im 
Punkte ß n\ so ist in Folge dieses Zusammenhanges wie früher

ov(n) — n tg «—1 (p }

so dass alle auf diese Gleichung im Abs. 5. geknüpften Folgerungen, 
folglich auch der Hauptsatz dieses Absatzes in diesem Falle seine 
Giltigkeit behält.

7. Für n — ~2~ lst
_________

Xt — p t g 2 cp — Y p  . p tgr>l~2cp*
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Ist wieder op, =  p

und od[m~1'> =  p tgm~2 cp ,

so bekommt man die Länge xt , wenn man einen Kreis K x (Fig. 3.) 
vom Durchmesser p t construiert; die Entfernung og<n) seines
Schnittpunktes g(n) mit der X-Axe vom Punkte o ist dann xt . Denkt 
man sich diese Construction für alle Punkte der Curve durchgeführt, 
so kann man den dabei auftretenden Linien folgende Bedeutung bei
legen :

Die Punkte p t und d^ ~ 1) behalten ihre frühere Bedeutung (2), 
die Kreise K t ..  werden wir als Projectionen von Kreisen betrachten, 
deren gegenüberliegende Punkte auf der Geraden P  und auf der 
Curve ZK™-1) liegen. Sie bilden dann eine Fläche K, welche die Ebene 
£ in einer Curve 6?("> schneidet; diese Curve tritt in diesem Falle 
an Stelle der in 2. und 6. angeführten Curven ZK") und F^n).

Es handelt sich folglich um die Tangente dieser Curve im 
Punkte

Die Fläche K wird längs des Kreises K  von einer Kegelfläche 
berührt, deren Mittelpunkt im Durchschnittspunkte der Geraden P  
mit der Tangente von ZK™_1> im Punkte liegt. Diese Tangente
hat nach 4. ihren Spurpunkt im Punkte welcher der Relation

os(«i—l) —  —  1) tgm~2 cp
genügt.

Die Projection der durch den Punkt g(n) gehenden Geraden jener 
Kegelfläche ist p^ f*  und ihr Spur punkt u liegt auf einer durch den 
Punkt parallel zu d^-VgW  geführten Geraden. Macht man dann

u 2<") J _  c gW ,
4

wobei c den Mittelpunkt von Kx bedeutet, so ist der Punkt z{n) Spur
punkt der Tangente von 6r("> im Punkte g(n\

Aus der durchgeführten Construction (wenn man alle Indices weg
lässt) folgt:

gz:gu — cd: gd 
gu: d s — pg  : pd.

Weil aber cd — ~ , so folgt aus diesen beiden Proportionen

g z \ d s — p g : 2 g d  — go: 2od .
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Es ist nun

ds — (m —  2) tgm~2 <p , go — p \ f  tgm~ 2 <jp , od — p tgm~ 2 ,

folglich </z = : ----^—  p V *P — (w — 1) P 9
u

und oz — og -\- gz — n tgn~x <p .

Man hat somit für den Spurpunkt z dieselbe Relation, wie in 
beiden früheren Fällen, so dass der Satz 5. auch in diesem Falle gilt.
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II.

8. Der Vorgang, welchen wir bisher befolgten, führt nicht zur 
Construction der Krümmungsmittelpunkte der in 1. angeführten Curven, 
wenn n eine beliebige, gebrochene Zahl ist. Ich habe die vorherge
henden Entwickelungen nur deshalb angeführt, weil bei ihnen meine 
Methode klar auftritt. Ähnlichen Flächen, wie in diesem Falle, be
gegnen wir auch bei der Construction der Krümmungsmittelpunkte 
anderer Curven, so dass sich fast in jedem Falle dieselben Hilfs- 
Constructionen wiederholen. Man kann bei einiger Übung in diesen 
Constructionen zu solcher Fertigkeit gelangen, dass sie keine grössere 
Mühe erfordern, als z. B. die Ermittelung der zur Berechnung des 
Krümmungshalbmessers einer Curve nöthigen Differentialquotienten.

Ich werde jetzt zeigen, wie man den Satz 5. für jedes n be
weisen kann.

Es sei in der Gleichung

Axn -(-  gyn — dn
die Zahl

u

wobei u und v zwei ganze Zahlen bedeuten.
Ist alei die Tangente dieser Curve im Punkte an so ist

o1e1 — Xt— p d \ v

also xvt — p v du~v xv~n.
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Trägt man (Fig. 4.) für jeden Punkt a, unserer Curve G ”'1 auf 
die F-Axe die Länge

oxb \  —  oxb x —  x i

und vom Punkte b \  in der Richtung der X-Axe die Länge

b j /ij   Oj ß| —- X(

auf, so werden die Punkte ht . . . . ,  welche allen Werten von xx ent
sprechen, auf einer Curve Hx von der Gleichung

x v =  p v d'l~ v y v~'1

liegen. Die Verbindungslinie je zweier zu einander gehörigen Punkte 
h x und et ist dann senkrecht zur X-Axe.

Den eben beschriebenen Gebilden kann folgende Bedeutung bei
gelegt werden: Die Curve (7/w) sei wieder orthogonale Projection einer 
Curve G n\ welche in einer durch die Axe F gehenden Ebene y liegt. 
Die Durchschnittsgerade dieser Ebene mit der Ebene |  (2) ist, wie 
früher, die Gerade B. Diese Gerade denken wir uns um die Gerade 0 
um 90° gedreht, so dass sie in die Ebene rj gelangt. Durch die neue 
Lage B ’ der Geraden B  und durch die X-Axe ist eine Ebene ä  be
stimmt, in welcher wir uns eine Curve H  denken, deren orth. Pro
jection die Curve Hx ist. Aus jedem Punkte h der Curve H  ist eine 
Senkrechte he auf die Ebene |  gefällt uud die Gesammtheit dieser 
Senkrechten — eine Cylinderfläche — schneidet die Ebene |  in einer 
Curve E.

Die Curven E  und bestimmen mit der Ebene it als Directions- 
ebene die Fläche T (2).

Nach dem Abs. 2 handelt sich bei der Ermittelung des Krüm
mungsmittelpunktes von CW im Punkte a x zuerst um die Tangente 
der Curve E  im Punkte e. Diese Tangente bekommt man aber leicht 
aus der Tangente der Curve H im Punkte h. Es ist nämlich bekannt, 
dass die Tangente der Curve im Punkte hx auf der X-Axe einen 
Abschnitt

ii
o t —  —  oe.

v

bildet.') Weil nun die Curve H  in einer durch die X-Axe gehenden

i) Die Curve Hx ist eine Parabel oder Hyperbel höherer Ordnung. Die oben 
benützte Eigenschaft ihrer Tangenten habe ich g e o m e tr is c h  in meiner Schrift 
„Zobrazoväni tecen a stfedü kiivosti“ (S. 58) bewiesen.
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Ebene liegt, so geht auch die Tangente dieser Curve im Punkte h 
und folglich auch die Tangente der Curve E  im Punkte e durch 
den Punkt t.

Nach der obigen Gleichung ist

, u u I d \ - 1
ot~ Y  oei - T 1’ \ ^j =

so dass die im Abs. 4. bewiesene Eigenschaft der Tangenten von 
E ^  und folglich auch der Satz des Abs. 5. als für jedes n gütig 
bewiesen sind.

III.

9. Die Zahlen A und y lassen sich immer so bestimmen, dass 
die Curve

Xxn -j- ayn — dn

für ein gegebenes n eine gegebene Gerade T in einem gegebenen 
Punkte a  berührt. Lässt man n variieren, so bekommt man auf diese 
Weise einfach unendlich viele Curven C(n\ welche die Gerade T  im 
Punkte a  berühren. Zu jeder von diesen Curven gehört eine durch 
die Geraden 71, N, K  und L  (2. und 5.) bestimmte Parabel (Fig. 2.), 
welche die Normale N  im Krümmungsmittelpunkte der zugehörigen 
Curve im Punkte a berührt. Weil drei von den jene Parabel be
stimmenden Geraden, nämlich T, N  und K , für alle diese Curven 

fest bleiben, so bilden diese Parabeln eine Schar und weil der 
Punkt y (2) auf einer von den Grundgeraden dieser Schar, nämlich 
auf T  liegt, so ist die Schar dieser Parabeln, folglich auch die 
Reihe der Krümmungsmittelpunkte auf N  zum Büschel der Geraden 
L  . . .  . und demnach auch zur Reihe der Punkte l auf X pro- 
jectivisch.

Wie früher (5) gezeigt wurde, genügt jeder der Punkte l der 
Gleichung

ol — — om . 
n

Für n =  1 bekommt man aus dieser Gleichung ol — om und für 
n ~  co ist ol — 0.

Im ersten Falle geht die Curve C(M) in die Gerade T  über und 
ihr Krümmungsmittelpunkt ix im Punkte a  ist unendlich fern; im
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zweiten Falle ist L\\K und die zugehörige Parabel degeneriert in 
ein Punktepaar, nämlich in den unendlich fernen Punkt L K  und den 
Punkt a, welcher als ihr Berührungspunkt mit N, also als zu n =  oo 
gehöriger Krümmungsmittelpunkt aufzufassen ist.

Sind dann lr und ls zwei zu den Werten r und s von n ge
hörigen Punkte, und ir und is die Krümmungsmittelpunkte der Curven 
C<r) und Cw im Punkte a, so ist

das heisst

Es ist aber

(oTtllflg') —  (^dt^trtg )y

olr mlr   aif ixir
ols ' mlg ai9 " ¿! is

olr — — om r
j r — lLm — ------ om ,

olg — — om y

7 s —  1Lm — ------ om

folglich
? = i ,

• oder
r ’ r (s — 1)

Pr _  s — 1 
9s r — 1 ’

wobei Qr und qs Krümmungshalbmesser der Curven und C?(i) im 
Punkte a  bedeuten.

10. Wenn man zwei in einer Ebene liegende Curven, welche 
sich in einem Punkte a  berühren, parallel oder central projiciert, so 
ist das Verhältnis der Krümmungshalbmesser der Projectionen in 
ihrem Berührungspunkte gleich dem Verhältnisse der Krümmungs
halbmesser der gegebenen Curven im Punkte a.1) Daraus folgt, dass

9 Es seien C und Cl zwei beliebige in einer Ebene liegende Curven, welche 
sich im Punkte a berühren, K  und ihre Krümmungskreise für diesen Punkt 
und q und ^  ihre Krümmungshalbmesser. Projiciert man diese Gebilde central 
auf eine beliebige Ebene, so bekommt man als Projectionen gegebener Curven 
zwei sich im Punkte a' berührende Curven C  und C' und als Projectionen von K  und 
2£, zwei Kegelschnitte K ’ und 2T, welche die Curven C  resp. C' im Punkte a ’ oscu- 
lieren. Die Kreise .K undig können als zwei collineare Curven betrachtet werden 
wobei der Punkt a Collineationscentrum und die unendlich entfernte Gerade Ü

Collineationsaxe ist. Die Charakteristik dieser Collineation ist Weil diese
9l

Charakteristik durch die centrale Projection nicht geändert wird, so ist auch die
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die am Schlüsse des 9. Abs. bewiesene Relation auch für jede cen
trale oder parallele Projection der Curven C(r> und C<*> gilt.

Weil weiter jede Curve, welche in trimetrischen Coordinaten 
eine Gleichung von der Form

ctx” -f- ß x ^  -j- y x ” =  0

besitzt, als centrale Projection einer Curve, deren Gleichung in pa
rallelen Coordinaten

kxn -j- (iyn dn

ist, betrachtet werden kann, so gilt die obige Relation auch für solche 
Curven. Man kann somit folgenden Satz aussprechen :

Wenn zwei Curven,  d e r e n  G l e i c h u n g e n  in t r i m e t r i 
s chen  C o o r d i n a t e n

+  ß r X \  +  y r X r3 =  0
und

u3x\ 4- ßta* -f- y3x\ — 0

s i n d ,  s ich in e i nem P u n k t e  b e r ü h r e n ,  so i s t  das  Ver
h ä l t n i s  i h r e r  Kr  ü m m u n g s h a l b m e s s  er  pr und ps in d i e sem 
P u n k t e  nu r  von den Z a h l e n  r  und s a b h ä n g i g ,  und zwar  
i s t

P r  _ S  ----  1

p* ~  r  — 1 *
* =  — 1,

Ist _  _1_ so repräsentiert die zweite Gleichung einen dem 
2 ’

Fundamentaldreieck ™  geschriebenen Kegelschnitt. Aus dem eben

ausgesprochenen Satze bekommt man dann folgenden Doppelsatz: 
C o n s t r u i e r t  man e i nen  K e g e l s c h n i t t ,  w e l c h e r  d ie  

Cu r ve  CM

Charakteristik der collinearen Beziehung zwischen K  und K ' für den Punkt a

als Centrum und für die Projection von ü  als Axe gleich — . Nennt man q’ und
Qi

die Krümmungshalbmesser von K ’ und K *  (also auch von C  und C ') im Punkte 
o', so folgt aus einfachen geom. Betrachtungen, dass das Yerhältniss dieser Krüm
mungshalbmesser gleich der Charakteristik der Collineation, also in unserem

Falle gleich —  ist. Dadurch ist die obige Behauptung bewiesen. (Vergl. W ie- 

ner: „Lehrbuch der darst Geometrie/ L Th., S. 217.)
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ccxr -j-  ß y r - j - y z r —  0

in e i nem be l i e b i ge n  P u n k t e  b e r ü h r t  u n d  dem F u n d a 

m e n t a l d r e i e c k  U.m g e s ch r i e b e n  ist, so i s t  d as  Ve rhä l t -  e i n-
nis  der  K r ü m m u n g s h a l b m e s s e r  b e i d e r  Curven  in i h r e m 
B e r ü h r u n g s p u n k t e  für  a l l e  P u n k t e  von C(r) con s t a n t .

Nennt man die Krümmungshalbmesser dieser Curven p 
(>i , so ist

Qr __  2  Qr __  1

Q_! r —  1 2(r 1 )

Die Benennung „les courbes triangulaires“ für die Curven 

a x ” -j- ß x ” -j- y x na —  0

rührt von de la Gournerie her („Sur les surfaces réglées tétraédrales 
symétriques“, Comptes rendus, 8 janvier 1866).

Zu diesen Curven gehören die Kegelschnitte, welche dem Fun
damentaldreiecke um- oder eingeschrieben sind, oder welche es zu

ihrem Poldreiecke haben {n =  — 1, ~ , 2), die unicursale Curve
Li

dritter Ordnung (n ), die Curve vierter Ordnung mit drei Spitzen o

(/i = ---- i-), die Curve vierter Ordnung mit drei Doppelpunkten, in¿i
welchen die Tangenten der Curve Inflexionstangenten sind (n — — 2). 
Zu diesen letzten Curven gehören als specielle Fälle die Kreuzcurve

2
und die Lemniscate. Endlich erhält man für n =: die Hypocycloide

mit vier Spitzen und die Evolute der Ellipse.1)
Den letzten in dieser Abhandlung enthaltenen Satz hat zuerst 

Jamet (Annales de l’école normale supérieure, 1887) ausgesprochen, 
einen einfachen analytischen Beweis dieses Satzes hat Balitrand in 
der eben angeführten Abhandlung gegeben. *)

*) Siehe: Balitrand „Sur un théorème de M. Jamet“, Journal de mathé
matiques spéciales“ 1890.
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4.

PrispSvky k vyvojezpytu nSkterych tasemnic ptadich.
Napsal Alois Mrazek v Praze.

S tab. V. a VI.

(Predloieno dne 23. ledna 1891.)

1. Uvod.

Jen u pomerne velmi nepatrn6 casti Cestodu, jako vubec u vsech 
helminthu zn&me zpusob vyvoje. Jednak pro vetsinu nezname na- 
prosto hostitelu prechodnich, jednak i ve mnohych pripadech nebylo 
mozno urciti presne prislusnost nalezenych stadii vyvoje ku forme 
dospel6. Jmenovite morfologicky i fylogeneticky puvodnejsi cysticer- 
koidy, po vytce v niZsich zviratech bezobratlych zijici, sezn&ny po
merne dosti pozde a a2 do doby nejnovejsi jen v dosti ridkych pri- 
padech, ac se stanoviska theoretick6bo jiz ddvno bylo piijim&no, ze 
nizsi zivocichovd bezobratli jsou norm&lnimi prechodnimi hostitely 
cysticerkoidnich stadii rozmanitych tasemnic v mire daleko znacnejsi, 
nez velmi spord pozorovdni dfivejsi zddla se ukazovati. Teprve v nej
novejsi dobe rozmanitd ndlezy pravdu toho vzdy vice a vice potvr- 
zuji. Tez jd podal jsem drobny pfispevek v tdto veci, za jehoz jaksi 
pokracovdni ndsledujici Mdky povazovati mozno.1) Zejm^na poukazal 
jsem na pravdepodobnost toho, 2e podle nejnovejsich zkusenosti nasich 
pro tasemnice vodnich ptdkft prechodni hostitele cysticerkoidu jejich 
hledati dluzno predevsim v rozmanitych druzich nasich korysu sladko- 
vodnich. Spr&vna-li jest tato domnenka, jest vzhledem k velmi znac- 
nemu rozsireni tasemnic u pt&kfi vodnich dosti pravdepodobno, ze 
pri ponekud jen bedlivejsim a zumyslne za timto ucelem podniknut^m 
p&tr&ni, snadno v korysich z nalezisf, na nichz vodni ptdci se zdrzuji, 
setkati se muieme s cysticerkoidy tasemnic techto pt&ku. Z td pri-

!) AI. Mrdzek: 0  cysticerkoidech nasich korysu sladkovodnich. Prispevek 
k biol. a morfol. cestodu. Yestnlk kr. c. spol. nauk. 1890-1.

Tr. mathematicko-prlrolovodocki. 7
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ciny obrátil jsem v letních a podzimních mésících uplynulého právé 
roku k predmétu tomuto svoji pozornosf.

Avsak ta okolnosf, ze ackoliv tolik jiz badatelü zabyvalo se ko- 
rysi sladkovodními, a to zpüsobem mnohdy dosti podrobnym, prece 
v korysích téchto az dosud tak malo cysticerkoidü bylo nalezeno, 
jiz z predu ukazovala k tomu, ze má-li veskeré pátrání ve sméru 
tomto vésti k néjakému vysledku zádoucímu, nesmí byti nijak jen 
pouhé náhodé ponecháno, nybrz musí se konati podle pevného, predem 
jiz urceného rozvrhu. I omezil jsem se tudíz prozatím na to, abych 
snazil se predevsím pokud mozno vysetriti hostitele cysticerkoidü ta- 
semnic obou nasich domácích ptákü vodních: Anas boschas dom. 
Anser cinereus dom. Vedly mne k tomu nékolikery düvody. Nejvíce 
na snadé lezí z nich ovsem ten, ze tasemnice téchto ptákü jsou nám 
následkem vseobecného rozsírení svych hostitelü pomérné velice prí- 
stupny a to témér v kazdou dobu rocní, coz nijak vsak neplatí 
o ostatních ptácích vodních. Zejména nejblizsí okolí príbramské, kdez 
veskerá témér pozorování moje se dála, jest na ptáky vodní velice 
cliudo. Vedle toho ale jsou druby tasemnic, jez v Anas boschas dom. 
a Anser cinereus dom. az dosud byly nalezeny, pomérné dosti cetné. 
Nobude zajisté od mista, kdyz zde uvedeme seznam vsech téchto ta
semnic. Tak uvádéjí se:

z Anas boschas dom.: Taenia trilineata Batsch
coronilla Duj. 
anatina Kr. 
sinuosa Zed. 
gracilis Rud. 
megalops Nitzsch 
cónica Mol. 
imbutiformis Polon.

„ crassula Rud.
z Anser cinereus dom.: Taenia lanceolata Bl.

fasciata Rud. 
sinuosa Zed.

„ setigera Fr'ól.
Vsechny tuto uvedené tasemnice tyto primo byly zjistény jako 

parasité kachny a husy domácí. Vedle toho ale, jak H a m a n n  uvádí, 
dluzno prijímati, ze i Taenia tenuirostris Rud., dosud jen z Aythia 
marila, Oidemia fusca, Mergus albellus, serrator, merganser, Larus 
tridactylus uvádéná, v jednom, ne-li snad v obou nasich domácích
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ptácích zije. coz jak pozdéji uvidíme i moje nálezy nade vsí po- 
chybnost potvrzují.

Spolu treba zde podotknouti, ze tasemnice tyto jsou mezi ptáky 
témi velice hojné rozsíreny, takze není témér exempláre, ktery by 
by prost byl parasitü téchto, ano mnohdy se vyskytují ve mnozství 
pomérné velmi znacném, takze jsem ku pí. z jediné husy píes 20 
kusü Taenia setigera obdrzel. Jest vzhledem k tomuto zjevu zcela 
pochopitelnym úkazem, jsou-li v nékteré mensí nádrzce vodní témér 
vsichni dotycní korysi tím kterym cysticerkoidem napadeni.

Vytknutym cílem urcena byla ovsem téz volba nalezist, z nichz 
cerpal jsem svüj pracovní materiál korysü. Obrátil jsem zretel svüj 
vesinés k nalezistím takovym, jez z predu jiz zdála se slibovati zdárny 
vysledek, totiz k nádrzkám vodním velmi malych namnoze rozmérü, 
jez v nejblizsím sousedství hospodárskych stavení se nalézají a na 
nichz od jara az do zimy stále cetná hejna husí a kachen se zdrzují. 
Pochopitelno jest proto, ze opét setkal jsem se s nékolika rüznymi 
formami cysticerkoidü v korysích z nalezist téchto. Avsak cysticer- 
koidy nevyskytují se vzdy v korysích v míre tak úzasné, jako jsem 
shledal na jare minulého roku u cysticerkoidüv od Taenia fasciata 
jakoz i coronula, aneb nyní opétovné pri T. fasciata, nybrz mnohdy 
jen u velmi skrovné míre, takze nepostací prohlédnutí nékolika málo 
exemplárú korysü, nybrz treba bedlivé prohlízeti jednoho koryse za 
druhym, nemáme-li néjakou formu píehlédnouti. Tím zpüsobem podaíilo 
mi se na pr. z jédiného nalezisté nalézti soucasné patero rüznych cysti- 
cerkoidúv, ac jsem pri torn ovsem treba 2—300 Cypridek prohledal, 
nezli jsem v nich jédiného jen cysticerkoida napadl. Ovsem ze nékdy 
i v korysích z nalezist na pohled nejpríznivéjsích, veskeré pátrání po 
cysticerkoidech züstává naprosto marnym. Piece vsak jen züstává ne- 
snadno pochopitelnym, ze cysticerkoidy korysü dosud od zoologü zü- 
stávaly téméí nepovsimnuty.

Vedle této methody, prímého vyhledávání cysticerkoidü v ko
rysích z nalezist tomu príznivych, snazil jsem se uziti jesté cesty ex- 
perimentalní. Krmil jsem totiz rüzné druhy korysü proglotidami do- 
spélé tasemnice. Methoda tato za danych pomérü müze by ti velice 
pohodlná, presná a jmenovité pro sledování prvych embryonalních 
stadií nad míru dülezitá. Pokusy mé v této príciné, k nimz byly mi 
po ruce zejména tyto druhy: Taenia sinuosa, anatina a setigera, zü- 
staly vsak marnymi z té príciny, zc nestastnou náhodou postrádaly 
dotycné tasemnice jesté zcela vyvinutych, dospélymi vajícky naplnénych 
proglottid.

7*
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Ackoliv nemohu tudíz podati úplny obraz vyvoje, nicméné po- 
darilo se mi pfece tentokráte seznati aspoñ nékterá mladsí stadia vy- 
vojová, takze mohu i po této stránce uékolik zajímavéjsícb sdélení 
uciniti.

Jezto v poslední dobé a zejména touto prací rozhojnén jest 
pocet cysticerkoidü zijících v rozmanitych druzích nasich korysü, po- 
vazoval jsem za vhodné pripojiti ku konci této práce prehledny seznarn 
veskerych az dosud v korysích pozorovanych cysticerkoidúv, po zpü- 
sobu, jakého uzil v. Li ns t ow ve svém kompendiu helmintologie.')

2. Taenia fasciata Rud.
(Obr. 1—2.)

S cysticerkoidem od této tasemnice, jiz v prvé mé práci po- 
psanym, opétné jsera se setkal, a to po tíikráte, jednou opét na 
starém nalezisti, odkud poprvé jsem jej popsal a kdez byl opét ne- 
obycejné hojny, mimo to pak na dvon jinych nalezistích. Vsudc pri- 
cházel v Cyclops agilis Koch, coz zdá se byti na prvy pohled velmi 
zajímavym faktem, uvázíme-li poméry, za jakych poprvé cysticerkoida 
tohoto jsem nalezl, avsak ztrácí na püsobivosti své valné tím, ze na 
prvotním nalezisti Cyclops viridis Fehr,, jehoz zde v dubnu spolu 
s C. agilis jsem nalezl, nyní v mésíci záíí úplné scházel. Rovnéz 
i v druhém nalezisti byl Cyclops agilis jedinym Copepodem, vyjma 
ovsem Canthocamptus minutus, jenz die dosavadních zkuseností mych 
vsak nezdá se byti pííhodnym hostitelem cysticerkoidü. Y tretím na
lezisti konecné cysticerkoid tentó pricházel ojedinéle, kdezto mnohem 
cetnéjsí v nalezisti torn cysticerkoid od Taenia sinuosa Zed. stejno- 
mérné jak v Cyclops agilis tak i v C. viridis, totiz v obou Cyclopech, 
jeá tam zijí, se vyskytoval.

K dosti zevrubnému popisu, jak^ jiz dH ve jsem podal o tomto 
cysticerkoidü, nemohu mnoho nového pripojiti. Poméry tela i pHvésku 
ocasního byly celkem právé takové, jak jsem je vylícil, jediné shledal 
jsem nyní prední odstavec, ci télo cysticerkoidü ponékud méné splo- 
stélé nez po prvé, jakoz i presvédcil jsem se, ze prítomen jest pH 
obou stranách splostélych zcela podobny val kutikularní, oba pysky 
spojující, jako na pr. u cysticerkoidü od Taenia coro-nula. Ovsem, 
áe jest následkem stlaceného tvaru vchlípeniny píední jen velmi ne-

J) v. Linstow. Compedium der Helminthologie-Hannover 1878. Idem. Nach
trag. Die Literatur der J. 1878—1889. Hannover 1889.
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patrn^ a nesnadno zretelny, címz asi zavinéno bylo, ze po prvé byl 
prehlédnut.

Pravidelné nacházel se podobne jako drive i nyní v kazdém 
Cyclopu pouze jediny cysticerkoid, avsak vyjimkou nalezl jsem nékdy 
téz i tri cysticerkoidy zároveñ v jediném exemplári Cyclopa. Jeden- 
kráte podarilo mi se i pozorovati tri exempláre z jednoho Cyclopa 
a sice podle háckü, jez u kazdého exempláre v jiném stupni vyvinu 
se nalézaly, soudé, stárí ponékud nestejného, jejichz skolexy z cysty 
byly vycblípeny. Pro zajímavosf jelio znázornil jsem takovyto cysti
cerkoid na obr. 1. Prívések ocasní, jak z obrazu toho patrno, nedo- 
sahoval v tomto píípadé nijak obvyklé své okromné délky. Ne- 
prílis cetná télíska vápnitá na téchto vychlípenych exemplárích 
by la nakupena na krcku skolexu, totiz na oné cásti, jez pri vychlí- 
pení spojuje vlastní hlavicku s cystou a jez u vchlípeného skolexu 
prikládá se tésné ku vnitrní pióse cysty, tvoííc takto jaksi nejvnití*- 
néjsí vrstvu její. Potvrzen tak rozbodné müj udaj, ze vlastnímu sko
lexu télíska tato scházejí, vúci odckylnému a nespravnému udání 
Hamannovu pro cysticerkoid od Taenia sinuosa. Na obr. 2. znázornén 
jest velmi mlady jesté hácek z rostella. Hácky tyto tvorí se vübec 
velice pozdé, teprve kdyz cysticerkoid jest jinak jiz témér uplné vy- 
vinut. Hostitely dospélé tasemnice jsou: Anser cinereus. Anser albi- 
frons. Nalezisté: Zabor (na 2 místeck), Sv. Hora u Príbrami.

3. Taenia tenuirostris Rud.
(Obr* 3—G.)

U porovnäni s jinj^mi cysticerkoidy mnou pozorovanjhni, jest 
cysticerkoid t6to tasemnice velice näpadny pomerne nepatrnou veli- 
kosti sv6ho predniho odstavce. Nalezl jsem jej na trech nalezistich 
v Cyclops agilis, vzdy ve spolecnosti s cysticerkoidem predeslym. 
Bezpochyby sem nälezi i forma, o niz jiz v prvd md präci ucinena 
byla zminka.1) Avsak mimo to obdrzel jsem cysticerkoid tento jeste 
z jednoho velice zajimavdho naleziste. Nalezl jsem totiz jeden exempläf 
tdz v Cyclops pulchellus Koch, z maid studänky ve sklepe jednoho 
domu v Pribrami. Do studänky td dostaly se zärodky tasemnice pa- 
trne bezpochyby jen zavlecenim.

Pfedni odstavec cysticerkoidu jest obrysu okrouhldho neb vej- 
citdho, zridka i ponekud vice protähldho a jest opet ponekud splo- 
sten^. Az na ponekud mensi velikost svou, jest zcela jinak roven 
tdze cästi cysticerkoidu od Taenia fasciata. Velikost tohoto predniho
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odstavce jen dosti mälo kolisala, neb pricny jeho prumer byl as 
009—010 wim, podälny pak 010—O il mm. Nejzevnejsi hyalinni 
vrstva u tohoto cysticerkoidu jest velice zretelne vyvinuta. Pod po- 
rosni vrstvou kutikularni däle do vnitr näsledujici vrstvy, parenchy- 
movou a svalovou, z nichz tato z vetsi cästi jiz krcku skolexu patri, 
nelze jednak pro nepatrnou velikosf odstavce predniho, jednak i pro 
velmi malou tloustku steny cysty s bezpecnosti rozeznati. Väpnitä 
teliska nejsou prilis cetnä, ale dosti velikä a ulozena jsou v nejvnitr- 
n6jsi stene cysty.

Skolex skoro zcela vypliioval vnitrni prostor cysty. Rostellum 
ozbrojeno jest veneckem 10 häckü, jez jsou dosti raal6 dosahujice 
pouze dälky 0D21—0’023 mm. (Srovnej obr. 5. a 6.) Exkrecnl ap- 
parät dä se ve skolexu aspon cästecne sledovati, totiz pfedni c6va 
okruzni a cästi pod61nych vetvi. Misto, kudy privesek ocasni souvisi 
se piednim odstavcem cysticerkoidu, jest podobne jako u cysticerkoidu 
predesl^ho hrbolovite vyzdvizeno. Privesek ocasni säm dosahuje opet 
neobycejnö dälky, ano näsledkem nepatrnö velikosti predniho odstavce 
jest jeste pomerne delsi, nez u cysticerkoidu od Taenia fasciata, neb 
pfesahuje az 25krate d^lkou svou predni odstavec (merit pfes 2*5 mm). 
Pri tom jest dosti üzky, präve tak jako privesek ocasni cysticerkoidu 
od T. fasciata, s nimz ostatne celym svym tvarem i strukturou svou 
turner üplne souhlasi. Dosti charakteristickym zjevem jest, ze konec 
tohoto privesku ocasniho pravidelne dosti znacne byl rozsiren. (Obr. 3.) 
Häcky embryonalni obycejne v zadni cästi privesku nahloucen6 jsou 
velikosti 0‘008 mm a tvaru podobnäho jako u Taenia coronula.

Bereme-li zfetel na tvar a velikosf häckü, jevi se byti k cysti
cerkoidu tomu pfislusnou dospelou formou Taenia tenuirostris Rud.1) 
Zajimavo ovsem jest, ze Hamann nalezl cysticerkoid präve od t62e 
tasemnice v zcela jinäm hostiteli, totiz v Gammarus pulex1). Ostatne 
vsak vykres jim podany neni prilis do detaillü propracovän, takze 
nemüzeme podl6 neho blize rozsouditi, zda-li a v cem se forma jim 
popsanä od on6, jiz jä jsem pozoroval, lisi. Ovsem, ze velikost pred- 
niho odstavce, jak Hamann  ji udävä (0-2 mm) dosti pfevysuje mnou 
pozorovanou velikost a i privesek ocasni jest zcela jinäho tvaru na 
vykresu Hamannove. Barvy byl zlutä, kdezto jä pozoroval jej vzdy 
ciste bledy. Konecne ale tyto rozdily nemohou prilis rozhodovati

*) Krabbe: Bidrag til Kundskab om Fuglenes Baendelorme. Kjöbenhavn 
1869. Yid. Selsk. Skr. T. Raekke, nat. Afd. 8. Bd. VI.

2) Hamann: In Gammarus pulex lebende Cysticerkoiden mit Schwanzan
hängen. Jen. Zeitschr. N. F. Bd. XVII. 1889.
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a daly by se po prípadé snad vyloziti rozmanitymi hostit ely, v nichz 
cysticerkoid tentó byl nalezen; ze jmenovité barva prívésku nemúZe 
rozhodovati, ukazuje zkusenosf u cysticerkoidu od Taenia sinuosa, 
jak pozdéji uvidíme. Snaha moje, nalézti cysticerkoid tentó téz v Gam- 
marech, potkala se dosud s úplnym nezdarem.

Hostitely tasemnice dospélé jsou pokud známo: Aythia manía, 
Oidemia fusca, Mergus albellus, serrator, merganser, Larus tridactylus. 
Avsak veskerá nalezisté, celkem v poctu ctyr, z nichz jsem cysti
cerkoid tentó obdrzel, nalézají se v nejblizsím sousedství obydlí lid- 
skych, na místech neustále témér navstévovanych, a jsou to vesmés 
zcela nepatrné nádrzky vodní beze vsí chránící vegetace, zkrátka ve- 
skeré okolnosti poukazují k tomu, ze sotva ktery z vyjmenovanycli 
ptákü na tabú svém na mista tato zapadá. Jest proto nutno, uvá- 
¿íme-li dosti hojnou infekci Cyclopú z nalezisf téchto, prisvédciti mí- 
néní Ha ma n n o  vu, ze dospélá tasemnice zije i v Anas boschas dom., 
coz vzhledem k dosti znacné rozmanitosti hostitelú této tasemnice 
jest velice pravdépodobno.

Nalezisté: Sv. Hora, Zabor (na 2 místech), Pribram (sklep 
domu c. 229.).

4. Taenia sinuosa Zed.
(Obr. 7.—12.)

Yedlé obou cysticerkoidu, o nichz jiz jednáno bylo a jez byly 
pomérné nejrozsírenéjsí, nalezl jsem v Cyclopech jesté dva jiné cysti- 
cerkoidy, z nichz ovsem jen jeden, o némz právé nyní chci promlu- 
viti, vyhradné na Cyclopy byl omezen, kdezto druhy vedlé toho 
i v Cypridkách pricházel. Nalezl jsem pak cysticerkoid nás y téchto 
druzích nasich Cyclopú: Cyclops viridis F schragilis Koch, lucidu- 
lus Koch.

Ackoliv Cyclopové z dotycnych nalezisf nechovali cysticerkoid 
tentó v prílis znacné míre, nebyl proto pfece na dvou nalezistích 
prílis fídkym zjevem. Na tretím nalezisti ovéem (rybnícek na Sv. 
Hoíe) nalezl jsem vúbec jen jediny exemplár.

Není nezajímavo vsimnouti si i blíze poctu, v némz cysticerkoidy 
tyto v jednotlivych napadenych Cyclopech byly prítomny. Pomérné 
velmi casto choval jediny Cyclops 2 ba i 3, neb dokonce téz i 4 
zcela vyvinuté exemplary téchto parasitü najednou. Ovsem, ze vedlé 
toho casto nalézal jsem jen jediny cysticerkoid v jednotlivych Cyclo
pech. Pomérnou velikost cysticerkoidu téchto vzhledem k velikosti

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



104 A lo is  M rázek

hostitelové, jakoz i zpüsob uloáení jejich v téle tohoto, hledél jsem 
znázorniti na obr. 10. Jak patrno, jest ulození jejich v dutiné télní 
zcela volné, postrádáme vsí sekundární blány obalné, jakoz vübec 
u zádného z pozorovanych mnou cysticerkoidü z Copepodü a Cypri- 
dek s podobnym útvarem jsem se nesetkal, nybrz pouze u obrveného 
cysticerkoidü z Gammarü. Na obr. 10. vidíme spolu, ¿e Cyclops na- 
padeny témito cysticerkoidy choval jesté v téle zbytky dvou dozrá- 
vajících vajícek, kteryzto úkaz pozoroval jsem jesté castéji, zejména 
pak i jeden prípad, kde az sest takovychto vajícek bylo prítomno, 
ovsem ze valné zdeformovanych a po celé dutiné télní nepravidelné 
rozptylenych. Úkaz ten si vysvétlíme snadno tím, ze patrné zárodky 
tasemnic dostavse se ze zazívací roury do télní dutiny Cyclopa rychlym 
vzrústem svym brzo privedly vajecník k degeneraci, vajícka z cásti 
zatlacily, cástecné vsak nékterym jen zniéily neb zatarasily cesty vy* 
vodní, takze nemohla by ti polozena. Pozorujeme-li takovy exempláí 
Cyclopa parasity témito tak znacnou mérou napadeného, opravdu di- 
viti se musíme houzevnatosti téchto tvorü oproti püsobení parasitü. 
Vzdyt nehledé ani k rfiznym nálevníküm, usazenym na povrchu ko- 
rysü téchto, zazívací roura jejich naplnéna byla vedlé toho jesté 
mnohdy cizopasnymi Euglenami zivé se pohybujícími (=: Lagenella 
mobilis Rbg., Rehbergova domnélá gregarina).1)

Nez pristupme jiz k lícení cysticerkoidü sama. Jeho prední od- 
stavec jest velmi charakteristického tvaru a predstavuje nám opét 
zcela jiny typ, nez jaké jsme dosud poznali u popsanych námi jiz 
cysticerkoidft. Jest jiz ponékud vétsích rozmérü neb podélny prúmér 
jeho jest 0‘16 mm., prícny pak na strané nesplosténé 0 24 mm. Tvaru 
jest znacnéji protáhlého, obrysu nepravidelné elliptického, ci spíse 
k obéma svym pólüra vretenkovité súáeného; zároveñ jest na piedním 
i zadním konci svém ponékud tupé zaríznut, takze nabyvá tvaru 
celkem soudeckovitého, opét ovsem splostilého. Ychlípení na predním 
pólu jest téz zvlástním zpüsobem upraveno. Oba pysky postranní, 
jez tímto vchlípením vytvoreny jsou, spojeny jsou s obou splosténych 
stran mezi sebou sirokou, úplné az nahoru sahající sténou, jeá jest 
asi jen prostá dupplikatura kutikularní, neb alespoñ nedá se vrstva 
parenchymová zretelné v prepázce této sledovati. Tim vytvorena jest 
na pfídé dosti siroká a hluboká nálevka, se sténou ve sméru na osu

') Herrn. Rehberg: Eine neue Gregarine. Lagenella mobilis n. g. et n. sp. 
Abhancll. herausg. v. nat. Ver. zu Bremen. VII. Bd. 1882 str. 68. Taf. IV. Fig. 
9—13.
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splosteni kolmöm uprostred ponekud prohnutou, mnohdy az temer 
v pravöm ühlu. Zvlästni podivny räz tohoto cysticerkoidu podminen 
jest vedlö zevniho tvaru jeho, töz jmenovite strukturou steny cystv. 
Nejzevnejsi hyalinni vrstva, jakou jsme jiz vicekräte u jinych cysti
cerkoidu poznali, zda se na prvy pohled u tohoto cysticerkoidu liplnc 
schäzeti, zredukoväna jest vsak v pravde na velini teninkou, jedva 
sledovatelnou vrstvicku. Kutikula jest velmi pevnä a leskla na povrclm. 
Pod ni naldzäme za nepatrnou vrstvou vlaknitou dosti mohutnou 
vrstvu parenchymovou, belosede neb i ponekud slabe sedohnede zbar- 
venou, je2 po stranäch tela as 0 02 mm, na zadnim pölu pak az 
005 mm. tloustky dosahuje. Parenchym tdto vrstvy jest velmi husty 
a intensivne se barvi prislusnymi barviv^. Od teto parenchymatickö 
vrstvy velice ostre se odlisuje vrstva dalsi, jez tez neni v blizsim 
spojeni s predeslou vrstvou, misto na prednim pölu ovsem vyjimaje, 
kdez souvisi skolex se stenou cysty. Vrstva tato nälezi jiz skolexu 
samotndmu, jak nejldpe presvedciti se muzeme pri exemplärich, u.nichz 
skolex jest z cysty vychlipen a kdez pak tvorl krcek skolexu, jenz 
ovsem nesmi byti ztotoznovän s krckem dospel£ tasemnice. Vrstva 
tato slozena jest, pozorujeme-li cysticerkoid se skolexem do vnitr 
zatazenym, na vnejsi strane z vläken svalovych, jez zejmena v predni 
cästi velmi jsou zretelny. Däle do nitra nabyvä vrstva ta opet räzu 
vice parenchymatick^ho. V tdto vrstve ulozena jsou teliska väpnitä, 
dosti velikä (0*015 mm v prümeru) v poctu as okolo 50.

Pri pozorovanych mnou cysticerkoidech vyplnoval skolex dosti 
tesne celou vnitrni dutinu cysty. Sirka jeho jest 010 mm. Ctyry pri- 
savky neposkytuji nie zvlästniho. Jsou 0*07 mm dlouhd a 004 mm 
sirokö. Rostellum ozbrojeno jest veneckem 10 häckü. Tvar jejich znä- 
zornen jest na obr. 10. Velikost jejich jest 0*050—0*056 mm. Ex- 
kreeni apparät neni prilis zretelny u cysticerkoidu tohoto, jmenovite 
pro üzkost kanälkü poddlnych, ostatne ale vykazuje podobnd pomery 
jakd podrobneji budou vyliceny pozdeji u cysticerkoidu od Taenia 
gracilis.

Ocasni privesek vnikä na zadnim pölu do tela nälevkovitou 
prohlubni. Neni pfllis dlouhy, za to ale dosti silny. (Sr. obr. 8.) 
Pravidelne byl zcela hyalinni, pouze jednou pozoroval jsem piivesek 
ten dosti intensivne hlinozlute zbarveny. Jak z toho patrno, nelze 
priklädati zbarveni privesku ocasuiho zädnöho dülezitejsiho vyznamu 
(srovnej s tim co povedeno bylo o töto veci u cysticerkoidu od 
Taenia tenuirostris Rud.). Häcky embryonalni, jez na privesku ocasnim 
jsou umisteny, jsou velikosti asi 0*011 mm. Kazdy ze tri pärü häckü
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téchto jest vyznacny svym tvarem. Ackoliv jsou hácky ty zcela téhoz 
as tvaru, jaky nakreslil jsem pro cysticerkoid od Taenia coronula 
Duj., podávám nicméné vykres jejich zde z té priciny, abycli opra- 
vil zcela nesprávny a povrcbni vykres Hamannuv .  (Obr. 11.).

Urciti príslusnosf cysticerkoidu pozorovaného k dospélé ta- 
semnici nebylo nijak tézko, ackoliv zde spoléhati müzeme jediné na 
tvar, velikosf a pocet háckü. Zcela presné charakteristicky tvar háckü 
rostellovych této formy okamzité nás presvédcuje o tom, ze touto 
tasemnicí jest Taenia sinuosa Zed. Velikosf háckü téchto, jak je 
K r a b b e 1) udává (0-051—0’061 mm) úplné souhlasí s námi pozoro- 
vanou velikostí, postací pak jen srovnati müj vykres háckü s vykresy 
Krabbeho a Hamanna, abychom seznali úplnou totoznosf a shodu.

Pozoruhodno jest ovsem, ze podobné jako od Taenia tenuirostris 
nalezl i od této tasemnice v nedávné dobé H a ma n n  cysticerkoid 
v Gammarus pulex. Mezi vykresy, jez s jedné strany Hamann, s druhé 
pak já podáváme, jeví se znacné rozdíly, takze kdyby nebylo tvaru 
háckü, nesnadno by bylo lze mluviti o totoznosti obou cysticerkoidü. 
Predevsím velikosf predního odstavce, jiz Hamann  na 0'8 mm udává, 
velmi znacné predcí nad mnou pozorovanou velikosf, dále postrádá 
i Hamannüv cysticerkoid onoho charakteristického vreténkovitého 
tvaru, jaky já jsem u ného shledal, jest vsak za to opatren zretelnou 
zevní hyalinní vrstvou. Co se mych vykresü tyce, kresleny jsou 
predevsím podlé zivych exemplárü a die preparatü teprvé doplñovány 
neb kontrollovány. Hamann  praví sice doslovné: „Am lebenden
Cysticerkoid tritt nur der Hakenkranz deutlich hervor und die Gestalt 
des Skolex kaum im Umriss, wie Fig. 1. und 3. zeigen“, já ale na- 
proti tomu mohu podlé zkusenosti jiz u sedmi rüznych cysticerkoidü 
nabytych tvrditi, ze na zivych exempláíích vidéti mozno premnohé 
jiné jesté detailly, ano i takové, jez na preparatü zcela unikají po- 
zornosti. Samozrejmé naskytá se otázka, jak si neshodu tu máme 
vysvétliti. Naprosto pochybovati o správnosti vykresü Hamannovych 
ovsem nelze, neb kdyby byl mél pred ocima cysticerkoid naprosto 
totozny s cysticerkoidem, ktery já jsem pozorovati mohl, nebyl by mu 
mohl i na glycerinovych preparátech, na nichz zdá se, ze on jmeno- 
vité svá pozorování konal, aspoñ néktery z vyznacnych zevních znakü 
jeho ujíti. Avsak nelze zamlceti, ze nékteré okolnosti ukazují k tomu, 
ze jsou vykresy Hamannovy velmi povrchní, spíse jen schematické. 
Povrchnosf vykresü téch vysvitne nejlépe z rozmérü, v jakych zobra- *)

*) Krabbe, str. 298 (50), Tab. VIL Fig. 151—153.
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zeny jsou hácky embryonalní. Yelikosf háckü téchto jest 0*013 (die 
mého pozorování jen 0 011 mm) avsak H am a n n  kreslí je píi zvét- 
sení Zeiss, obj. A. ok. 3 (pri kterémzto zvétsení hácky ty ostatné 
jsou témér nezretelny) skoro právé tak veliké jako 0’05 mm dlouhé 
hácky rostella. Jsou-li vsak Hamannovy vykresy, alespoñ pokud se 
zevního tvaru tyce, správny, jednalo by se zde o zajímavy príklad 
jakéhosi dimorfismu, zpüsobeného patrné rüzností hostitelü, v nichá 
cysticerkoid tentó byl nalezen. Na kolik jest domnénka tato správna, 
nelze mi ovsem dnes rozhodnouti, ponévadz mi schází srovnávací 
material z Gammarü, v nichz se mi dosud nepodarilo prese vse pá- 
trání na rüznych nalezistích cysticerkoid tentó nalézti.

Jako hostitelé dospélé tasemnice známy jsou: Anas boschas, 
Anser cinereus, Anas acuta, Fuligula cristata, brasiliensis. N a l e z i s t é :  
Zabor, Sv. Hora, Slivenec.

Dodatkem tíeba zde podotknouti, ze jedenkráte nalezl jsem 
v exemplári Cyclopa cysticerkoid, jenz zevním tvarem svym i veli- 
kostí svou úplné shodoval se s cysticerkoidem od Taenia sinuosa. 
Rostellum ozbrojeno bylo rovnéz véneckem 10 háckü, avsak tvar 
háckü téchto zcela se odchyloval od onoho háckü od T. sinuosa. 
(Obi*. 12.). Délka jejich byla pouze 0*035 mm a tím jakoz i tvarem 
svym upomínají velice na Taenia setigera Frol., jez zije v Anser cine
reus dom. Avsak jezto vice exempláíü podobnych jsem nenalezl, pre- 
stávám na teto poznámce krátké.

5. Taenia gracilis Kr.
(Obr. 13—19.).

Cysticerkoid této tasemnice byl jiz pfed dlouhou dobou popsán 
od v. L i ns t owa ,  ze zazívací roury okouna.1) Tyz autor ovsem se 
domyslel, ze jest okoun normalní hostitel cysticerkoidu tohoto, avsak 
já jiz v ptedeslé své práci poukázal jsem k tomu, ze jest nález ten 
bezpochyby jen druhotny a ze s velikou pravdépodobností treba hle- 
dati pravého hostitele prechodního tohoto cysticerkoidu v drobnych 
korysích, jez téz okounu onomu za potravu byli. Netusil jsem tehdy 
ovsem, ze tak brzo bude mi mozno náhled ten urcité potvrditi. Na
lezl jsem totiz nyní cysticerkoid tentó v korysích ve velmi znacném

J) 0 . V. Linstow: Ueber den Cysticercus Taeniae gracilis, eine freie Cestoden- 
amme des Barsches. Archiv f. mikr. Anat. 1871. Str. 535—537. Tab. XXL, Fig. 
1—5.
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mnozstvi a to v rûznÿch stupnich vÿvoje. Hlavnim hostitelem jeho 
ukâzala se bÿti velmi obycejnâ cypridka nase Cypris compressa Baird 
jest to tudiz jiz druhÿ cysticerkoid z Cypridek nyni znâmÿ. Yedlé 
toho ale nalezl tento cysticerkoid jestë asi po dvakrâte v Cyclops 
viridis z téhoz nalezistë, coz jest opët novÿm dokladem k tomu, ze 
jeden a tÿz cysticerkoid v korysich docela rûznÿch skupin ziti mûze. 
Podotknouti ovsem k tomu treba, ze tyto exemplâfe z Cyclopü az 
do nejmensich podrobnosti uplnë s onëmi z Cypridek se shodovaly.

V cyclopech nalezl jsem jen po jediném exemplâri, v cypridkâch 
bylo vsak mnohdy az 5 cysticerkoidu spolecnë v jediném hostiteli. 
Pfedni odstavec cysticerkoidu celkovÿm tvarem svÿm uplnë se sho- 
duje s typem, jiz pro tutéz câst cysticerkoidu od Taenia fasciata 
a T. tenuirostris vytknutÿm. Jest obrysu témër okrouhlého a se strany 
pozorovân jevi se opët ponëkud splostilÿm. Podélnÿ prûmër odstavce 
tohoto jest 0-23 mm, pricnÿ pak 0-18—0-19 mm. Stëna cysty jest 
celkem nepatrné tlousfky, totiz as 0-020 i se zevni vrstvou hyalinni, 
jez jest velmi pëknë zretelnâ. Za kutikulou jest slabâ jen vrstva pa- 
renchymovâ, po niz nâsleduje vrstva s vâpnitÿmi tëlisky, hojnë na 
zevnëjsi stranë vlâkny svalovÿmi prostoupend,, jez stâle sem i tam 
podél predeslé vrstvy se posunuje. Vubec vyznacoval se skolex cysti
cerkoidu tohoto pomërnë nejznacnëjsi pohyblivosti i stahoval a opët 
roztahoval se velmi üsilnë. Mozno, ze souvisi s tim zjev, ze dosti 
casto nalezl jsem uvnitr cypridek cysticerkoidy s vychlipenÿm sko- 
lexem. Na pfednim polu, kde^ pïi vychlipeni krcek skolexu souvisi 
se stënou cysty, jest po obou stranâch vchlipeniny predni mnohdy 
zretelnâ prâzdnâ prostora mezi svalovou vrstvou jestë cystë a onou 
jiz krcku skolexu nâlezejici. (Obr. 7.). Skolex sâm, vnitfni prostor 
cysty témër zcela vyplnujici, jest nâsledkem tenké stëny cysty dosti 
mohutnÿ. èlrka jeho jest 0*11 mm. Pïissavky jsou 0-06 mm siroké 
a 0-09 mm dlouhé. Rostellum opatfeno jest vëneckem 8 mohutnÿch 
hâckü, velikosti 0 080—0-083 mm. Normalni typickÿ tvar jejich znâ- 
zornën na obraze 8. Vedlé toho nalezl jsem ve velmi cetnÿch pripa- 
decli jestë hâcky ponëkud jinÿch tvaru. Byly predevsim ponëkud 
ütlejsi a stlhlejsi, hlavnë se vsak vyznacovaly rozmanitÿm a casto 
dosti ozdobnÿm upravenim chitinové hmoty zub tvoïici. (Obr. 9. abc.)

Exkrecni apparât dâ se ze vsech mnou pozorovanÿch cysticer- 
koidû v tomto nejlépe a nejpodrobnëji sledovati, totiè témër v celém 
prûbëhu svém. Pomëry zde zjistëné ovsem odpovidaji zcela onëm, 
jez jsem znâzornil jiz pro Taenia coronula Duj. Predni kruh obvodni 
objimajici pochvu rostellovou, do nëhoz usti ctyry podélné kanâly ex-
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krecní, jest vzhledem k téinto lumina pomérDé dosti úzkého a jest 
obycejné vlnité zprohybany. Postranní dvé klicky, jez z tohoto pred- 
ního kruhu vycházejí ku pfednímu konci rostella, jak je popisuje no- 
véji v. L i n s t o w 1) pro Taenia puncta v. Linst., jsem vsak nemohl 
pozorovati u cysticerkoidu tohoto, ac ostatné vübec sekundarní roz- 
vétvení kanalü exkrecních zde nedalo se sledovati, takze není vylou- 
cena moznosf, ze i zde nacházejí se takové klicky. Kanály podélné 
jsou velmi mocné, misty znacnéji nadurené a sice jsou vsechny ctyry 
vétve zcela stejné síly. Prübéh vétví téchto jest velmi klikaty. Do- 
sáhnuvse zadního konce skolexu uhybají se vzdy dvé a dvé z vétví 
téch na pravo a na levo a vstupují do nejvnitrnéjsí stény cysty, kdez 
nyní po stranách dosti blízko vedlé sebe opét v rüznych oklikách ku 
prednímu pólu se vinou a dosti dobre se dají sledovati. Cetnéji na 
predním pólu cysty náhromadéná télíska vápnitá, jakoz i ostreji zde 
vystupující elementy svalové a posléze snad i mocnéjsí zakrivení pred- 
ního odstavce v téchto místech znesnadñují dais! sledování kanálü 
exkrecních az ku ústí jejich, jez zajisté zde musí se nalézati, nej- 
spíse na vnitrní strané cysty. Jak jiz praveno bylo, dají se sekun
darní vétve exkrecní opét dale se vétvící jen velmi nejisté sledovati. 
Za to vsak u cysticerkoidu tohoto dají se následkem znacné prú- 
zracnosti jeho na zivych exemplárích dosti zretelné a bezpecné sle
dovati i vírící pronefridiostomy. Pro znacnou pohyblivosf skolexu 
celého nelze ovsem mnoho pronefridiostomü takovych soucasné pozo
rovati, nybrz vidél jsem vzdy jen 2 neb 3 soucasné víriti. Pokud dal 
se bezpecné vysetriti. tvar jejich, podán jest na obr. 11. Souvislost 
pronefridiostomü. s vyvodnym kanálkem byla jen málokdy sledovatelna.

Prívések ocasní u cysticerkoidu tohoto není prílis dlouhy, nej- 
vyse as pétkráte delsí téla, jest dosti mocny, ale velmi málo pevny 
a krehky. Do predního odstavce Vniká prední cástí svou na misté 
podobné v hrbol nepatrny vyzdvizeném jako u cysticerkoidu od Taenia 
fasciata. Hácky embryonalní jsou velikosti 0009 mrn.

Podotknuto jiz bylo, ze nalezl jsem dosti casto exempláre ta
kové, jichz skolex byl z cysty vychlípen. Podobny cysticerkoid na- 
kreslil jsem jiz pfi Taenia fasciata. (Obr. 1.) Pro srovnání znázornil 
jsem takovy exempláf i od této tasemnice pri zcela stejném zvétsení. 
(Obr. 18.). Yidíme zde i rostellum vychlípené a vápnitá télíska sou- 
stfedéná na krcku skolexu. Cysta vyplnéna jest jakoby bublinatym

x) v. Linstow: Beitrag zur Kentniss der Vogeltänien nebßt Bemerkungen über 
neue und bekannte Helminthen. Archiv für Naturgesch. Jahrg. 1890. Bd. I. X. 3.
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lesklym pletivem, patrne jest to parenchym, jenz byv uvolnen, vypl- 
nil cely turner prostor, toliko stredni nepatrnou dutinu ponechävaje, 
kdez naläzäme cetnä drobounkä zrnka (bezpochyby snad väpnite po- 
vaby), jez jinak vidime nashromäzdenö na pfednim pölu cysty. Ex- 
krecni apparät na vychlipenych techto exemplärich nebylo mi vsak 
mozno sledovati. Mnohdy posträdaly tyto vychlipenü exempläfe jeste 
vübec häckü, neb jevily teprve prve zäklady jejich.

Vysetrujeme-li prislusnost tohoto cysticerkoidu k dospelö ta- 
semnici, prichäzime k tomu vysledku, ze jest tasemnici tou Taenia 
gracilis Krabbe1). Tvar häckü, jaky K r ab b e  kresli, jest zcela to- 
tozny s vykresem mym. Rovnez i udanä velikost 0’077—0-080 mm 
souhlasi s velikosti mnou udanou (0’080—0‘083 mm).

Jako hostitele töto tasemnice znämy jsou: Anas boschas dom.
et fera , Anas penelope, Anas acuta, Mergus merganser.

Naleziste: Zabof u Piibrami.

6. Taenia anatina Kr.
(Obr. 19—22).

Jeden exemplär cysticerkoidu od teto tasemnice nalezl jsem 
v Cypris compressa Baird za okolnosti nevalne priznivych. Mel jsem 
jej pod sklickem krycim soucasne se dvema cysticerkoidy od Taenia 
gracilis a upozornen jsem byl na neho teprve tehdy, kdyz byl jiz 
rozmäcknut, seznav tvar häckü od onech u Taenia gracilis zcela roz- 
dilny. Pricny prümer rozmäcklöho predniho odstavce, jenz pokud die 
jinych cysticerkoidü souditi mozno, prilis od neporusenöho rozmery 
svymi asi se nelisi, byl 0-21 mm, podälny pak as 0*25 mm. Desky 
prlssavnö lisily se barvou svou dosti näpadne od ostatniho skolexu, 
jsouce zlutohnede zbarveny. Häcky rostella v poctu 10, by ly 0*065 mm 
velikö. Pilvesek ocasni nemohl jsem neporuseny pozorovati.

Yeskerü dalsi päträni po nejaköm jinüm exempläri tohoto cysti
cerkoidu v cypridkäch töhoz i jinych nalezist z okoli pribramsköho, 
züstalo üplne bez vysledku. Jest zajistö näpadnü ojedinelö vystupo- 
väni tohoto cysticerkoidu, a to tim spise, uväzime-li, ze dospelou 
tasemnici nekolikräte jsem v kachnäch z t6hoz okoli nalezl. Zcela ob- 
dobny s tim jest ostatne piipad, kde v jinöm nalezisti mezi nescetnymi 
exempläri cysticerkoidüv od Taenia jasciata a T. tenuirostris nalezl jsem 
vübec jen jediny exemplär cysticerkoidu od T. sinuosa. Teprve v polovici

*) na uv. m. str. 299 (51). Tab. VII. Fig. 154—155.
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mesice listopadu minuleho roku nalezl jsem v nekolika exempldfich 
Cypris incongruens Rcimd., jez jsem na pocdtku tdhoz mesice ze Sli- 
vence u Prahy pfinesl, opet cysticerkoid tento, takze mohu pfece po- 
drobnejsi zpravy o nem podati. Zajimavo jest, ze i zde vystupoval 
cysticerkoid tento velice sporadicky, kdezto cysticerkoid od Taenia 
sinuosa byl v Cyclops lucidulus Koch. z t6hoz naleziste dosti hojny.

Pfedni odstavec cysticerkoidu nyni pozorovandho rozmery svyrni 
velice pfesahoval exempl&f prvy z Cypris compressa, coz jest zcela 
pochopitelno, jezto Cypris incongruens jest jiz daleko vetsich roz- 
meru, nez prvd jmenovand Cypridka. Prumer jeho v ose poddlnd ko- 
lisal mezi 0‘40—043 mm, v delsi ose pficnd pak 0-30—0 3 2 mm, 
takze jest cysticerkoid tento obrein mezi cysticerkoidy v tdto prdci 
dosud popsanymi a jest pfi rozmacknuti svdho hostitele jiz pouhym 
okem zcela zfetelny. Vedld toho jest ale tdz ndpadnym svym velmi 
uhlednym zbarvenim. Jest totiz cely jeho pfedni odstavec blede 
zlute, skoro sirove zabarven, od kterdzto z&kladni barvy velmi ostfe 
se odrazeji desky pfissavnd, jez jsou zlutohnedd barvy. Mimo to jsou 
ddle nejzevnejsi vrstvy hyalinni, cely pfedni odstavec cysticerkoidu 
zahalujici, jakoz i pfivesek ocasni, cervenozlutd, hlinitd barvy, prave 
tak jako pfivesek ocasni od obrvendho cysticerkoidu z Gammaru, 
aneb v jednom pfipadu i pfivesek ten u Taenia sinuosa.

Celkovym typem svym pfiblizuje se telo cysticerkoidu tohoto 
znacne k tdze cdsti cysticerkoidu od Taenia sinuosa aneb i Taenia 
coronula. (Obr. 19.) Obrys jeho jest dosti protahle ellipticky. Stena 
cysty jest tdmef 0 07 mm silnd, ndsledkem cehoz daji se jednotlivd 
histologickd vrstvy jeji dosti dobfe rozeznati. Nejzevneji na periferii 
vystupuje opet ona casto jiz zminend hyalinni vrstva, jez jest cerveno- 
zlute zbarvena a dosahuje u tohoto cysticerkoidu nejvetsi vhbec mo- 
hutnosti, jsouc 0'013 mm silnd. Kutikuldrni vrstva jest na zevnejsek 
velmi ostfe ohranicena. Na optickdm prufezu jevi se jaksi na tdto 
vrstve radialni cdrkovdni. v. L in  stow, jenz videl tyz zjev u cysti
cerkoidu od Taenia gracilis, vysvetloval to jako opticky dojem, zpu- 
sobeny okruznimi vldkny svalovymi. H a m a n n  vyklddal zjev ten tak, 
ze kutikula jest prostoupena cetnymi kandlky porovymi. Ye svd prvni 
prdci pfipojil jsem se rozhodne k mineni tomuto. Avsak naproti tomu 
dd se namitnouti, ze na optickdm prufezu jevi se kutikula vlastne 
dvojite konturovand a ze teprvd za touto druhou konturou ony do- 
mneld kandlky pocinaji, jakoz i spolu, ze neni domneld mocnd a ka
ndlky prostoupend vrstva kutikularni do vnitra zfetelne omezena. Ze 
ovsem nelze tdz ani mluviti o okruznich vldknech svalovych, jevi se
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zretelné, hledíme-li na povrch téla pri vysokém postavení. Vidíme 
zde v pravidelnych radách sestavené body, jez skutecné zpüsobují 
dojera porü. Ovsem mohly by to byti téz konce transversalních vláken 
svalovych na vnitrní pióse kutikuly inserujících, jak znám jest zjev 
ten na proglottidách tasemnice, ac vzhledem k nepatrné tloustce stény 
cysty i její fysiologickému vyznamu jeví se svaly takové zbytecnymi. 
Véc ta, má-li byti bezpecné rozhodnuta, vyzaduje prícnych prürezü, 
k nimz tentó cysticerkoid zejména svou velikostí by se hodil, avsak 
vadil zde citelny nedostatek materialu. Jezto, jak jiz praveno bylo, 
není domnélá porosní kutikula urcité do vnitr omezena, nalézáme 
pod zevní konturou kutikuly slabou, zcela jasnou a vsí struktury po- 
strádající vrstvu, podobné jako u cystic, od Taenia coronula neb die 
H a m a n n a  jako u cystic, od T. sinuosa. Teprve za touto vrstvou 
vidíme na preparatech glycerinovych velmi zretelné z vláken sva
lovych, bezpochyby smérem podélnym probíhajících, slozenou vrstvu. 
Parenchymová vrstva, jiz shledali jsme tak mocné vyvinutou u cysti- 
cerkoidu od Taenia sinuosa, následuje za touto vrstvou svalovou. 
Slozena jest z pevného a lesklého parenchymu, jmenovité na zadním 
polu v mocnéjsí vrstvu nahlouceného. Dále do vnitr setkáváme se 
s druhou vrstvou svalovou, ponékud jiz mocnéjsí nez byla vrstva prvá. 
Posléze nejvnitrnéji nalézá se druhá vrstva parenchymová pomérné 
dosti mohutná, jejíz parenchym jest daleko jemnéjsího, mékcího 
a volnéjsího rázu nez u prvé vrstvy parenchymová. Y této vrstvé 
ulozena jsou cetná télíska vápnitá. Tato jsou ponékud mensí nez 
obycejné jinde jsem shledal (0-005 mm), jsou za to ale mnohem cet- 
néjsí nez u jinych cysticerkoidú, kdez pocet jejich byval pravidelné 
jen okolo 50 (nehledé ovsem k malym cetnym, bezpochyby téz váp- 
nitym zrnecküm, jmenovité na pfídé cysty ulozenym). Dovnitr není 
parenchymová vrstva tato prílis ostre ohranicena. Oboje posléze jme- 
nované vrstvy, parenchymová i svalová, souvisí jiz se skolexem. 
Tentó jest 0T9 mm siroky. ótyry desky príssavné jsou 0T2 mm 
dlouhé a 0’8 mm siroké. Jsou hnédé zbarvené a ostre od ostatního 
skolexu barvou svou vynikající, byly vsak mimo to téz nápadné svym 
povrchem, jenz posázen byl malymi okrouhlymi hrbolky v tésné 
a pravidelné krizující se rady sestavenymi. Vénecek rostella tvoren 
jest 10 hácky, jez jsou 0-065 mm veliké. (Obr. 20.) Exkrecní sou- 
stava v hlavních vétvích svych dá se ve skolexu dobre sledovat a jeví 
normalní typ.

Prívések ocasní souvisí s télem na zadním konci ponékud za- 
tupéném a vniká vytvorenou zde nálevkovitou prohlubní az k druhé
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vrstvé svalové. Jest cervenozluté zbarven, dosti dlouhy a pevny. 
Slozen jest z bunék, jichz jádra jsou ponékud veliká, od sebe dosti 
vzdálená. Hácky embryonalní jsou velikosti 0-012.

U jednoho exmpláre nevyplñoval skolex jesté cely vnitrní 
prostor cysty. Sténa cysty byla téz v tomto prípadé ponékud slabsí. 
Prvá pevnéjsí vrstva parenchymová byla sice na zadním polu právé 
tak mocné vyvinuta jako u úplné dospélého normalního cysticerkoidu, 
avsak po stranácb a na prídé byla zretelné slabéji jesté vyvinuta. 
Zajímavé poméry vykazoval u tohoto exempláré zejména apparat ex- 
krecní. Jeho ctyry podélné vétve dosáhnuvse zadního konce skolexu 
opét ku predu se ohybaly, táhnouce se asi az do prostíed skolexu 
a teprvé odtud po druhé na zad se ohybajíce, konecné do vnitrní 
vrstvy stény cysty vstupovaly. Ostatné jinak se cysticerkoid jiz ne- 
lisil od druhych cysticerkoidu.

Príslusnou k tomuto cysticerkoidu tasemnicí dospélou jest Taenia 
anatina Kr.1). Velikost háckú udává K r a b b e  na 0-065—0*072 ram, 
s címz se zcela shoduje pozorovaná velikost 0-065 mm. Téz tvar jejich 
se shoduje s podanym vykresem hácku. Mimo to nalezl jsem néko- 
likráte tasemnici tu v Anas boschas dom. a mél jsem tudíz príle- 
zitost srovnati oboje hácky a presvédcil jsem se o naprosté shodé obou.

Hostitelé tasemnice této : Anas boschas dom. etfera, Anas acuta.
N a l e z i s t é :  Zabor (ok. príbr.), Slivenec (ok. praz.).

7. Cysticercus Hamanni nov. spec.
(Obr. 28.)

Na geologické vycházce, jiz 8. cervence minulého roku se svymi 
posluchaci podniknul prof. Ot. Novák, nasbíral jsem v potoce u Trné- 
ného Ujezda néco Gammarü, ve kterychz pak doma pri blizsím pro- 
hledání jich nalezl jsem opét nékolik exempláfü obrveného cysticer
koidu, jiz drive mnou z Gammarü popsaného.2) Na jinych dosti cetnych 
nalezistích, z nichz jsem od té doby Gammary prohlízel, nepodarilo 
mi se vsak parasita tohoto nalézti. Vzhledem ku veliké zajímavosti 
tohoto cysticerkoidu, chci zde o ném jesté nékolik poznámek dodati, 
treba, ze nebylo jisto, zda vübec k néjakó tasemnici ptací nálezí, ac 
ovsem jest to dosti pravdépodobno.

Co se tvaru zevního tyce, byl jiz dostatecné popsán i zobrazen 
drive. Prümér predního odstavce byl u pozorovanych exemplárü:

*) na uv. m. str. 287 (39), fig. 114—116. Tab. YI.
2) na uv. m. str. 243., obr. 16—17.

Tí. mathematloko-prírodovédecká. 8
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0*35 az 0*40 mm. Telo cysticerkoidu vyznacno jest hustym hävem 
jemnych, ale tuhych, mirne zvlnenych brv hnede barvy, jimiz jest ua 
sv6m povrchu kryto, avsak jak jiz dodatecne v me prvd präci podo- 
tknuto bylo, neni piece veskrze cely povrch ozbrojen, nybrz tyto brvy 
schäzi ve stredu obou splostenych ploch, takze jsou omezeny na si- 
roky päs kol nejvetsiho obvodu töla. Plocha neobrvenä, ovsera nä- 
sledkem znacndho splosteni tela neni pomerne prilis znacnä. Toto 
yymizeni brv na obou pölech ve smeru osy splostöni, neni asi pü- 
vodnim znakem, nybrz souvisi s pritomnosti sekundarni bläny obalnä, 
tvorenö podl6 Hamanna z nejzevnejsi vrstvy zazivaci roury Gammaru, 
jez v techto mistech zcela tesne k telu cysticerkoidu se priklädä. 
Jelikoz nebylo mi mozno v dostatecnö mire studovati zivych exem- 
plärü, nemohl jsem zcela bezpecne stanoviti tvar a polohu skolexu. 
Prissavky byly 0*0 mm sirokö a 0*0 mm dlouhd. Zvlästni pozornost 
venoval jsem häcküm. Na rostellum, jez pokud die zatazenych exem- 
pläru souditi se dä, dosti dobre jest vyvinuto, sefadeny jsou häcky, 
jak jsem se nekolikräte zcela bezpecne presvedcil, pouze v jedin^m 
kruhu. Pocet jich kolisal od 18—22. Velikost jejich byla 0*03 mm.

Podäväm nyni opet vykres häckü, podotykaje spolu, ze kresleny 
jsou zcela presne ze strany, z plocby.

Podld tvaru häckü nebylo mi mozno urciti prislusnost pozoro- 
vanöho cysticerkoidu ku zädnä z tasemnic popsanych v literature 
mi pristupnä. Dr. 0. v. L i ns t ow  upozornil me laskave na to, ze 
snad dä se pridruziti cysticerkoid tento k Taenia constricta Mol. 
kdyby vsak nebylo tomu tak a byl müj prvotni vykres häckü zcela 
sprävny, ze jednä se o cysticerkoid, k nemuz prislusnä dospelä ta- 
semnice dosud popsäna neni.

Taenia constricta Mol. zije v Corvus comix, C. monedula, Pica 
caudata, Turdus musicus, T. iliacus.

Podlä K r a b b e h o 1) mä tasemnice tato 20—22 häckü, je2 se- 
staveny jsou v dvojitd rade a jsou dvojiho, ac sobe dosti podobnäho 
tvaru. Yetsi z nicb dosahuji dälky od 0*029—0*040 mm, mensi pak 
0*027 mm. V Nye Bidrag2) K r a b b e  udävä pocet häckü 16—22 
a velikost jejich 0*026—0*045 mm. Pocet häckü shoduje se ovsem 
üplne s cislem nämi pozorovanym (18—22), avsak, jak ji2 praveno 
bylo, jsou v nasem pripadu vsechny häcky veskrze zcela stejndho 
tvaru i stejnä velikosti, zejmäna vsak podany nämi vykres, jen2 jest

*) Krabbe na uv. m. str. 329 (81). Tab. IX. fig. 252—256.
2) Nye Bidrag etc. str. 357 (11). Tab. I. fig. 31—32.
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zcela presny a zobraznje hácky právé na pióse lezící, úplné se od- 
chyluje od vykresü Krabbeovych.

Nelze na základé fakt tuto uvedenych nijak stavéti cysticerkoid 
námi pozorovany k Taema constricta Mol. i nezbyvá nez prijati druhou 
eventualitu, ze príslusná k cysticerkoidu tomuto tasemnice dospélá 
dosud jest neznáma. Proto chci cysticerkoid tentó podlé autora, jenz 
v nejnovéjsí dobé opét upozornil na cysticerkoidy zijící v Gam- 
marech nazyvati Cysticercus Hamanni nov. spec. Snad podarí se mi 
nalézti i definitivní stadium pííslusné. Jest velice pravdépodobno, ze 
jedná se o tasemnice ptací, bezpochyby zijící v ptácích havranovitych, 
neb obé nalezisté nalezají se na misté ponékud odlehlejsím, kdez za 
doby mé návstévy znacné mnozství vran se zdrzovalo.

Nalezisté: Potok Kocába u Pribrami, Potok u Trnéného Újezda 
u Prahy.

8. Poznâmky vÿvojepisné.
(Obr. 24—27.)

Uplnÿ prübëh vÿvoje od oncosphaery dostavsi se do tëla svého 
prechodniho hostitele az do vytvoreni se dospëlého cysticerkoidu, ne- 
podarilo mi se sledovati, jmenovitë proto, ze minuly se dosud s vÿ- 
sledkem pfimé pokusy konané v této pricinë. Avsak prece nalezl 
jsem téz i v nalovenÿch korÿsich nëco mladsich stadii, takze mohu 
alespon nèkolik mensich zprâv o jednotlivÿch stadiich vÿvoje podati. 
Vëtsinou nalezl jsem mladâ stadia v Cypris compressa z nalezistë, 
v nëmz v této cypridce se vyskytoval cystic, od Taenia gracilis, takze 
jest pravdëpodobno, Ze i tato stadia k témuz druhu prisluseji.

Nejmladsi stadium pozorované vûbec nalezl jsem v jednom cy- 
clopu, jenz jiz v nitru svém choval zcela vyvinutÿ cysticerkoid od 
Taenia tenuirostris a mozno, ze i stadium to nâlezi témuz druhu. 
Stadium to to predstavovalo nepatrnÿ jen 0’05 mm velikÿ ledvinitÿ 
tvar slozenÿ z bunëk uplnë stejnotvÿrnÿch, parenchymatického vzhledu. 
Nëjakou vnitrni dutinu nemohl jsem pozorovati. Tré pârû hâckû roz- 
ptÿleno bylo na pohled nepravidelnë po celém télé (obr. 24.). Jak 
patrno, jest to jen ponëkud zvëtsenâ, vzrostlâ oncosphaera, jez dosud 
zâdnÿch znacnëjsich zmën neutrpëla.

Ponëkud starsi jsou jiz obë dvë nâsledujici stadia bezpochyby 
k Taenia gracilis prislusnà. Na obr. 25. zobrazené stadium dosaho- 
valo délky 057 mm. I toto stadium slozeno bylo ze stejného vsude 
parenchymu, aniz by byla patrna jakâsi vnitini dutina, vykazovalo

8*
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vsak jiz zfetelné oddëleni tëla a privësku ocasniho, jenz byl dosti 
dlouhÿ, daleko près polovici celé délky dosahuje (0*33 mm). Predni 
odstavec prodlouzen byl na pridë v malÿ lalûckovitÿ vÿbèzek (obraz 
25. vb), kterÿzto tvar shledal jsem dvakráte, ale, jezto mi schází 
kontinuita s jinÿmi dalsimi stadii, nemobu vÿznam jebo urciti. Jestë 
dále rozclenëné jest stadium následující. Délka jeho byla 0*64 mm. 
Ocasní pfívések byl velmi krátky (014 mm) a úzky. Patrno z toho, 
jakÿm promënàm podroben jest tvar i velikost privësku ocasniho 
v prvÿch stadiích embryonálních. Jeden ze tfí párú háckú embryo- 
nálních posunut byl na zadní cást predního odstavce. Tentó jest zre- 
telnë ve dvë stejné cásti rozdëlen. Na predním polu znatelna jest 
jakási prohluben neb vchlípení, jez mozno uvésti na základ rostella, 
jak udává jej Gras  si na zàkladë svÿch pozororování u Taenia cucu- 
merina. Myslíme-li si stadium nase tak, aby prední odstavec vchlípil 
se do zadního, obdrzíme zcela stadium, jaké kreslí H a m a n n  ve své 
práci v obr. 4. a 7. Uvnitf stadia nyní právé popsaného pozorovati 
bylo jakÿsi strední prostor vyplnënÿ parenchymem vice rídsího, hou- 
bovitého rázu. Bez odporu souhlasí prostor tentó s: „Primitivhöhle“ 
G r a s  siho.

Nyní jest pojednati o formé velice zajímavé, jiz nalezl jsem 
v Cyclops agilis z nalezistë, v nëmz v tomto korÿsi pricházely cysti- 
cerkoidy od Taenia fasciata a T. tenuirostris, procez jest nejblizsí 
náhled, ze i toto stadium bezpochyby predstavuje nám jen pásy vÿ- 
voje jednoho z tëchto cysticerkoidû. Forma tato vÿznacna byla svou 
nazloutlou, lesklou barvou, takze velmi ostre jiz ze zivého Cyclopa 
vynikala, mnohem vice nezli dospëlÿ cysticerkoid, blizsím ohledáním 
jejím prisel jsem pak k vysledku, ze nejedná se o nie jiného nez 
o Gr ub e  r em popsanÿ cysticerkoid.1) Parasit tentó obrácen byl 
pïednim koncem svÿm ku pridë svého hostitele, nac ovsem nekladl 
bych veliké váhy, ackoliv G r u b e r  podotyká, ze jim pozorovanÿ cy
sticerkoid vesrnes tuze polohu zaujímal. Délka stadia tohoto byla 
0’49 mm, z cehoz asi tretina odpadala na zadní súzenou cásf, odpo- 
vídající piivësku ocasnímu, ackoliv bohuzel nepodarilo mi se ani na 
zivém exemplári, ani na preparátu hácky embryonální pozorovati. 
Tëlo opatfeno bylo zfetelnou kutikulou, ku pïidë bylo zaspicatëno 
a nalézaly se zde jiz ctyry dobïe vyvinuté príssavky. Po háccích ne- 
nalezl jsem na predním polu tëla ani nejmensí stopy. Za to byla jiz 
vyvinuta tëliska vápnitá, ac v nevelkém mnozství (obr. 26.). Jak

*) Gruber: Ein neuer Cestodenwirth. Zool. Aug. I. str. 74—75. 1878.
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z obrazu patrno shoduje se velice parasit tento s tvarem Gruberovym, 
slusi jen srovnati s tim vykres L e u c k a r t ü v 1). G r u b e r  povaZoval 
ovsem tvar svüj za üplne vyvinuty a kladl jej k Taenia torrulosa 
Bätsch, ryb kaprovitych, avsak jezto däle nähled tento nicim pod- 
porovän neni, zdä mi se pri nejmensim velmi pochybnym. Nepovazuji 
proto formu Gruberovu za dospely cysticerkoid, nybrz jen za stadium 
prislusnö k nekterömu z pozorovanych snad mnou cysticerkoidü 
v Cyclopecb zijicich, i pozbyvä tim valne na fylogeneticköm vyznamu 
svöm, ktery mu byl priklädän v novejsi dobe.

Vedlö popsan)^ch nyni stadii nalözal jsem jmenovite u Taenia 
gracilis dosti cetne takovö exempläre, kde skolex z cysty byl vy- 
chlipen, jakz jsem t6z dva podobnd exempläre zobrazil (obr. 1. a). 
U nekterych z takovychto cysticerkoidu byly jiz vyvinuty zcela nor- 
malni häcky na rostellu, vetsina jich vsak jevila bud teprve prvni 
sotva znatelnä zäklady neb posträdala vübec häckü. Vznikaji vübec 
häcky na rostellu, pomerne velice pozde, jak i H a m a n n  pro Taenia 
sinuosa vytykä, kdyz jiz ostatni scolex üplne jest vyvinut, coz po- 
ukazuje na to, ze nijak nejsou charakterem püvodnim, nybrz jen se- 
kundarnim, zvlästnim zpüsobem zivota, jemuz se cestodi prizpüsobili, 
nabytym. Jest tez däle pozoruhodno, ze nenalezl jsem exemplärü ta 
kov^ch, je2 by byly byvaly mely skolex dovnitr vchlipeny a posträ- 
daly häckü, jakoz vübec nenalezl jsem takovych tvarü, jakü kresli 
Hamann.  Zdäl by se tento ükaz nasvedcovati tomu, ze vchlipeni 
predni cästi, jez promeni se ve skolex, do cästi zadni, jez pak pro- 
meni se v cystu, deje se velmi pozde, aneb, coz jest pravdepodob- 
nöjsi vzhledem ku zpräväm, jez podävä Ha ma nn  o vyvoji cysticer
koidu u Taenia sinuosa, ze neni vchlipeni toto pri mladsich cysti- 
cerkoidech stabilni, nybrz ze takovy cysticerkoid müze se libovolne 
vychlipovati a zatahovati. Upominä tato schopnosf na podobny zjev 
u Archigetes Sieboldi, kdez jevi se täz vchlipoväni a vychlipoväni 
predni cästi tela. G r as s i  pravi o täto veci: „Anderentheils weiss 
mann, dass der Archigetes Sieboldi gewöhnlich die Bewegungen der 
Ein- und Ausstülpung der vorderen Extremität des Körpers macht, 
wodurch die fast stabile Einstülpung des Cysticerkoiden der T. el- 
liptica seinen Grund in einer nicht stabilen und in einer verschie
denen Functionen untergeordneten Einstülpung (Archigetes) fände. “ 2) 
U cysticerkoidu od T. gracilis a bezpochyby i u jinych cysticerkoidü

1) Leuckart: Paras, d. Menschen. 2. Aufl. 1. str. 464., str. 827.
2) na uv. m. str. 8.
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jeví se podlé mého náhledu úkaz sprostíedkující mezi Archigetem 
a cysticerkoidem od Taenia elliptica, tak ze vchlípení aspoñ v mladych 
stadilch vyvoje není stabilní, i ukazuje nám tím zpüsob, jak asi vznikla 
cysta. Dospely cysticerkoid ovsem není snad schopen se vychlipo- 
vati neb jen snad ve velmi nepatrné mífe, dokud nedostane se do 
roury zazívací svého deíinitivního hostitele, jakz to má pozorování velmi 
pravdépodobnym ciní.

Projevené zde názory úplné shodují se s tím, jak G r as  si véc 
tuto pojímá. „Die Einstülpung des vorderen Theiles in den hinteren, 
welche spät vor sich geht, ist keine überraschende Thatsache mehr, 
wie bei den Cysticerken, man muss sie vielmehr als ein specielles 
Anpassen (coenogenetisches Phänomen) betrachten, welches ihren 
Grund wahrscheinlicherweise darin findet, dass der Cysticerkoid in 
den Dünndarm gelangen muss. Wäre der Cysticerkoid ausgestülpt, 
so würde er sich, einmal im Magen angelangt, daselbst fest setzen 
und da er hier keinen passenden Aufenthalt findet (die Cestoden wohnen 
im Dünndarm), verkümmern und sterben.“

Uvázíme-li celkovy tvar vsech nämi z korysü popsanych cysti- 
cerkoidü, vidíme, ze vsechny slozeny jsou z pfedního sphaerického 
odstavce, jenz tvofen jest ochrannou cystou, kryjici hlavicku budouci 
tasemnice dospélé a z prívésku ocasniho, nesouci häcky embryonalni. 
Tvarem svym velice upomínají na cercarie trematodü, takze se do- 
cela dají s témito homologisovati, jako ucinili v nové dobé C l a uss  
i zejména Gras s i ,  jenz snazil se ukázati na cysticerkoidu i homo
logen zazívací roury trematodü. Na kolik jsou vyvody jeho sprävny, 
nelze dosud posouditi, ale upríti se nedá, ze nepostrádají duchapl- 
nosti a zajímavosti. Takovéto cercariím podobné cysticerkoidy jsou 
nyní jmenovité zkoumáními nejnovéjsí doby jiz pro velmi mnohé 
cestody stanoveny a není pochyby, ze az úplné znäm bude vyvoj ve- 
skerych popsanych cestodú, ony mohutné cysticerky s. str., jez znäme 
z obratlovcü, budou znakem jen nepatrného zlomku cestodü.

Pfívések ocasní sám podoben jest mnohym zménám u jednotli- 
vych cysticerkoidü, dosahuje mnohdy znacnych rozmérü, jindy úplné 
zaniká, a i u jednoho a téhoz cysticerkoidu valné podlé individuí 
kolísá jeho velikost Abychom uvedli néjaky pfíklad, podlé G r a s s i h o  
z tasemnic kura domácího chybí u T. cuneata Linst, a T. infundí- 
buliformis Göze n. Duj. úplné, u T. proglottina Dav. pak se tvofí, 
jest ale záhy opét resorbován. Zajímavo jest, ze u vsech sedmi mnou 
pozorovanych cysticerkoidü z korysü byl úplné dobfe vyvinut, dosa
huje zejména u T. fasciata a tenuirostris neobycejné délky, a u jinych
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pak, kdez i délka jeho nebyla prilis velikâ, byl za to dosti hmotnÿ. 
Ukaz tento souvisi patrnë s prechodnimi hostiteli tëchto cysticer- 
koidü, jimiz jsou v nasem pripadë korÿsi, skupina fyleticky velmi 
starâ, jakoz vûbec je znâmo, ¿e parasité fyleticky starâich zvirat jevi 
téz znaky pûvodnëjsi. Staci v této pricinë uvésti jen Archigeta. Pri- 
vësek ocasni poukazuje na dobu, v niz Stadium cysticerkoidové po- 
dobnë jako jeâtë nyni cerkarie volnë zilo, pri cemz zajisté byl dûle- 
zitÿm orgânem pohybu. Na tuze periodu poukazuje i ono mohutné 
obrveni, jez seznali jsme u Cysticercus Hamanni. Otâzku o fylogene- 
tickém vÿznamu cysticerkoidû a uzce s ni souvisici o morfologickém 
vyznamu clenitého tëla cestodû, jiz nejnovëji Cl aus  probral, pone- 
châvâm prozatim stranou.

9. O korÿsi ch jakozto prechodnich hostitelich tasemnic.

Nehledime-li prozatim k Cysticercus Hamanni nov. s p pro nëhoz 
dospëlâ pfislusnä tasemnice dosud neni znâma, nalezi vsech ostatnich 
sest cysticerkoidû, jez ualezl jsem v rûznÿch druzich nasich korÿsu 
sladkovodnich tasemnicim ptacim a sice tasemnicim ptâku vodnicli. 
Ptâci jsou vûbec ze vsech obratlovcû v nejvëtsi mire hostiteli ta
semnic. Znâmo jest dosud celkem okolo 260 druhû tasemnic ptacich 
a zajimavo jest i seznati zpûsob, jakÿm jsou tasemnice ty mezi jedno- 
tlivé skupiny ptâkû rozdëleny. Podâm zde prehled rozsireni toho 
podlé kompendia v. Linstowova, ponechâvaje pro jednoduchosf i roz- 
dëleni, jehoz v. L i n s t o w  uzil. Nëkteré, ovsem ne prilis cetné druhy 
jsou dvëma i vice skupinâm spolecné.

Psittaci 3
Coccygomorphae 9
Pïci 6
Macrochires 6
Passerinae . 58
Raptatores 10
Gyrantes 2
Rasores . 18
Brevipennes 4
Grallae . 59
Ciconiae 15
Lamellirostres 45
Steganopodes 2
Longipennes 15
Urinatores . 16
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Jak ze seznamu toho patrno, vice nez polovina tasemnic tëchto 
2ije v ptâcich vodnich a bahnâcich. Velikou câst prechovâvaji téz 
Passerinae, jmenovité ale ovsem ti z nich, jiz bud vÿhradnë aneb 
câstecnë aspon ntàsimi zivocichy, zejména kmyzem se zivi. Toboto 
zjevu povâimnul si téz jiz ve své vÿtecné monografii tasemnic ptacich 
Krabbe ,  i bu<ïte2 zde uvedena jeho vlastni slova: „Ou doit re
garder comme acquis que les cestoïdes apparaissent bien plus fré
quemment chez les oiseaux aquatiques que chez les oiseaux terrestres 
et que, parmi ces derniers, ils sont moins abondants chez les rapaces 
et les granivores, ce qui est d’autant plus remarquable, que, parmi 
les mammifères, ce sont les carnivores qu’ils habitent de préférence. 
Cela semble indiquer que les Cestoïdes d’oiseaux proviennent princi
palement d’animaux inférieurs et en particulier qui vivent dans 
l’eau.“ Od té doby, co napsâna byla slova tato, nalezeny byly jiz 
pro mnohé tasemnice ptaci cysticerkoidy a sice zejména v mëkkÿsich 
a hmyzech. Ostatnë v nové dobë stanoveni jako pfechodni hostitelové 
zivocichové nizsi, zejména hmyzi i pro mnohé tasemnice ssavcû ano 
i masoSravÿch. Konecnë ale znâmy jsou i pïiklady, kde vÿvoj dëje se 
beze nostitele prechodniho, jako jest tomu u Taenia murina (syn. ? 
nana). Avsak tento modus vÿvoje jest asi omezen nejvÿse jen na 
nëkolik velmi mâlo forem a vëtsi câsf tasemnic vyzaduje pri vÿvoji 
svém hostitele prechodnlho. G r as  si a Rovel l i ,  kteri otâzkou touto 
bli£e se zabÿvali, pravi o tom nâsledovnë: „Wir machten zu diesem 
Zwecke unzählige Experimente, alle mit negativem Resultate und 
kamen in Folge dessen zu dem Schlüsse, dass wenn man bis heute 
noch nicht den Zwischenwirth vieler Taenien gefunden hat, dies an 
der grossen Schwierigkeit, welche der Nachweis desselben darbietet, 
liegt und man nicht daraus folgern darf, dass ihre Entwicklung ohne 
Zwischenwirth stattfindet.“ x)

Mÿmi nâlezy jest oduvodnëna pravdëpodobnost toho, ze pro ta
semnice ptâkû vodnich jsou hostiteli piechodnimi korÿsi sladkovodni. 
Avsak die mého nâhledu plati totéz snad i pro mnohé tasemnice 
jinÿch ptâkû a treba i jinÿch obratlovcû. Jsou zajisté korÿsi nad 
jiné vhodnÿmi hostiteli zârodku tasemnic. Dospëlé, zralÿmi vajicky 
naplnëné proglottidy s trusem v hojnosti se dostâvaji do vody a mohou 
snadno bucï primo sezrâny bÿti od korÿsû, aneb uvolnënâ z nich va- 
jicka spolu s hlenem neb vubec potravou dostati se do zazivaci roury 
korÿsû. Korÿsi pak cysticerkoidy v sobë chovajici velmi snadno l

l ) na uv. str. 2.
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s vodou neb i potravou dostati se mohou do téla hostitelü dospélych 
tasemnic.

Korysi, v nichz dosud nalezl jsem cysticerkoidy tasemnic, nálezí 
Amphipodüm, Ostracodüm a Copepodüm. Zaznamenati dluzno, ze 
jeden a tyz cysticerkoid v rüznych druzích korysü zíti müze, tak ku 
pr. cystic. Taeniae coronulae v Cypris ovum a C. compressa, cystic. 
Taeniae gracilis v Cypris compressa a Cyclops viridis, cystic. T. sinu- 
osae v Gammarus pulex, Cyclops agilis, C. viridis, C. lucidulus, cystic. 
T. tenuirostris posléze V Gammarus puhx, Cyclops agilis, C. pulchellus. 
Tentó zjev jest sám sebou pochopitelny. Nemohou zajisté cvsticer- 
koidy ty omezovati se na néjaky urcity druh korysü, nybrz musí spo- 
kojiti se s nékterym z téch korysü, jez v torn kterém nalezisti zijí, 
má-li vúbec postaráno byti o snadné a hojné rozsírení druliu. Jmeno- 
vité vsak platí to vzhledem ku Gammarus pulex de Geer. Ac jest 
tentó u nás dosti obycejnym jinak zjevem, jest omezen prece vétsi- 
nou na potoky s cistou vodou, odlehlejsí obycejné od obydlí lidskych, 
takze kdyby ku pr. tasemnice takovych ptáku. jako jsou kachna a husa 
domácí poukázány byly na koryse tohoto jako na svého píechodního 
hostitele, velice aspon v nékterych krajinách byly by vzácnymi. Mnou 
nalezeny cysticerkoid z koryse toho nepatrí téz ku zádné z tasemnic 
téchto nasich domácích ptákü vodníck

Uvedeny zde z píedu fakt shoduje se ostatné úplné s tím, co 
o jinych cysticerkoidech jest známo, jez téz mohou v rüznych a to 
daleko jesté rozmanitéjsích hostitelích zíti. Tak ku pr. Taenia micro
stoma Duj. má za své píechodní hostitele: Tenebrio molitor a Aniso- 
labis annulipes, T. leptocephala pak dokonce brouky: Akis spinosa, 
Scaurus striatus, orthopteru Anisolabis anmdipes a mikrolepidopteru 
Asopia farinalis. Mimo to i dospélé tasemnice k cysticerkoidum v ko- 
rysích pozorovanym príslusné, v rozmanitych ptácích vodních pfichá- 
zejí, jako vübec mnozí hlístové vyznacují se znacnou schopností pri- 
zpüsobovati se ruznym hostitelüm.1)

Prece vsak uvedené zde príklady nijak jesté nevylucují moánosf, 
áe vyskytování se cysticerkoidü v ruznych korysích nékterym pra- 
vidlüm podrobeno jest. Schází zde dosud naprosto cetnéjsí dáta 
faunistická z nalezisf z rüznych koncin a s rozmanitou faunou korysu, 
nebot nalezisté mnou vysetrovaná vyznacovala se faunou dosti jedno- 
tvárnou, témér stejnou a jsou to vesmés obycejné, vsude rozsírené

*) Claus: Zur morphologischen und phylogenetischen Beurtheilung des Band
wurmkörpers. Arb. Zool. Inst. Wien. Tom. VIII. Hft. 3. 1889.
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di'uhy korÿsû, y nichz cysticerkoidy byly nalezeny. Aspoñ poukazuji 
k moznosti takové nëkteré pozorované zjevy. Kdezto ku pr. v jednom 
nalezisti cysticerkoidy od Taenia coronula pricházely v Cypris ovum 
a C. compressa a chybëly v Cyclopech, na jiném nalezisti cysticerkoid 
od T. gracilis nalezen byl jen v Cypris compressa, nikoliv vsak 
V Cypris gibba, ac byl i v Cyclops viridis shledán.

Co se tÿce mnozství, v nëmz jednotlivé cysticerkoidy se vysky- 
tovaly, kolisalo toto u velmi znacné mile. Nejcetnëji vûbec nalezl 
jsem cysticerkoid od Taenia fasciata, totiz na trech nalezisti ch, ac 
i tu y rûzném mnozství. Na jednom nalezisti vystupoval jen velmi 
poridku, na druhém byl jiz cetnëjsi, na tretim konecnë nalezen byl 
v mnozství úzasném. Jest to pràvë nalezistë, z nëhoz jiz na jare 
minulého roku tÿz cysticerkoid jsem obdrzel a kdez nyni nalezl jsem 
mimo to i cysticerkoidy od Taenia tenuirostris a T. sinuosa. Pomër 
v jakém jednotlivé tyto cysticerkoidy vystupovaly, vysvitne z tëchto 
cisel. Ze 200 exemplârû Cyclops agilis chovalo:

174 ex. Cyclopû 176 ex. cystic. Taeniae fasciatae (88°/0)
23 23 „ tenuirostris ( l l '5 0/0)

1 1 „ „ sinuosae (0'5o/o)
2 prosty byly vûbec parasitû tëchto.

200
Z toho patrno, ze v tomto nalezisti plnÿch 99°/0 Cyclopû napa- 

deno bylo parasity tëmito. Nejridceji vûbec a jen ojedinële pozoroval 
jsem cysticerkoid od Taenia anatina.

Vyjma Cysticercus Hamanni nov. s p k nëmuz príslusná dospëlà 
tasemnice není známa, patrí, jak to povaha nalezist sama sebou nese, 
veskeré pozorované cysticerkoidy tasemnicím nasich domácích ptàkû. 
Bylo vûbec mÿm ùmyslem vysetriti cyklus vÿvoje pro tasemnice tëchto 
ptàkû, a myslim, ze ac nepodarilo mi se to u vsech, piece ze vÿ- 
sledky jsou dosti uspokojivé. Jest áádoucno, aby vysetren byl i vÿvoj 
pro ostatni tasemnice kachny a husy jakoá i pro tasemnice vodnich 
ptàkû jinÿch, i chci v této pricinë dále vëci touto se zabÿvati. Nej- 
interessantnëjsim objektem z tasemnic kachnich, na kterÿz proto jme- 
novitë upozorhuji, jest Taenia crassuola Rud. Jest vÿznacna piede- 
vsím pro ptáky holubovité : Columba livia, C. domestica, Turtur 
auritus, píichází vedlé toho ale téz v Perdix saxatilis a v Anas 
boschas dom. Vzhledem k rozmanitosti tëchto hostitelû bylo by velice 
zajimavo vysetriti, jakÿm a zdali u vsech uvedenÿch ptàkû stejnÿm 
zpûsobem dostávají se cysticerkoidy této tasemnice do tëla defini- 
tivního hostitele. Ovsem ¿e vzhledem ku kachnë jest asi velmi tëzko
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vysetriti hostitele tohoto, neb jest ptäkem vsezravym, takze nie näm 
blize neukazuje smer, jimz by se pozoroväni däti mela.

Prehled cysticerkoidü dosud v korysich sladkovodnich pozoro-
vanych. r)

I. Ostracoda.
Cypris ovum Jur.

C y s t i c e r c u s  T a e n i a e  c o r o n u l a e  Duj., Mräzek, 0  cystic, 
nasich korysu sladkov. Tab. V. Fig. 11—14. str. 23 — 24. 1890. 

Cypris compressa Baird.
C y s t i c e r c u s  T a e n i a e  c o r o n u l a e  Duj., Mräzek, ibid, 
f) g r a c i l i s  Kr.
f) „ „ a n a t i n a e  Kr.

Cypris incongruens Ramd. 
f) Cys t i c e r cus  Tae n i a e  a n a t i n a e  Kr.

II. Copepoda.
Cyclops agilis Koch.

C y s t i c e r c u s  sp . ? Leuckart, Paras, d. Menschen 2. Aufl. 1 str. 
464, str. 827. ? =  Taenia torulosa Bätsch.

C y s t i c e r c u s  T a e n i a e  f a s c i a t a e  Kud. Mräzek, 0  cystic, 
nasich korysu, str. 227. tab. V. Fig. 1—10. 1890.

f) C y s t i c e r c u s  T a e n i a e  t e n u i r o s t r i s  Rud. 
t) „ „ s i n u o s a e Z e d .

Cyclops pulchellus Koch.
f) C y s t i c e r c u s  T a e n i a e  t e n u i r o s t r i s  Rud.

Cyclops strenuus Fsch.
C y s t i c e r c u s  sp.? Gruber, Zool. Anz. I. str. 74—75.? =  

T a e n i a  t o r u l o s a  Bät sch.
Cyclops viridis Fsch.

f) C y s t i c e r k u s  T a e n i a e  s i n u os ae  Zed. 
t)  » „ g r a c i l i s  Kr.

Cyclops lucidulus Koch.
f) C y s t i c e r c u s  T a e n i a e  s i n u o s a e  Zed.

l) Dodatkem musim jeste uvesti, ze T. B. R o s i t z e r  nalezl v C yp r i s  ci- 
n e r e a  cysticerkoid upominajici pry (?) na T a e n i a  na n  a. Prace jeho, vysla 
v Journal of Microscopy 1890, neni mi vsak do te doby pristupna jinak nez ve 
struenem vytahu v Journal R. Micr. Soc. 1890. Part. 6. str. 726. 

f) Cysticerkoidy poprv6 v teto praci uveden6.
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III. Amphipoda.
Gammarus pulex de Geer.

Cys t i c e r c us  s p . ? v. Siebold, Schweiz. Zeitschr. f. Med. Heft 
1. u. 2.

C y s t i c e r cu s  T a e n i a e  s i nuos a e  Zed.  Hamann, In Gamin, 
pulex lebende Cysticerk. m. Schwanzanhängen. Str. 1—G. Taf. I. 
1889.*)

C y s t i c e r c u s  T a e n i a e  t e n u i r o s t r i s  Rud.,  Hamann, ibid, 
str. 7—9. Fig. A— C.*)

C y s t i c e r c u s  sp.? Mräzek, 0  cystic, korysü, str. 24. Fig. 
15—17. 1890.

f) ^ C y s t i c e r c u s  H a m a n n i  nov. sp.

Vysvetleni vyobrazeni.
Obr. 1—2. Cysticerkoid od Taenia fasciata Rud.

Obr. 1. Exempläf, u nehoz skolex z cysty jest vychlipen. Zeiss, 
obj. D, ok. 1.

Obr. 2. Yelmi mlady häcek rostella. F. 3.

Obr. 3—6. Cysticerkoid od Taenia tenuirostris Rud.
Obr. 3. Cely cysticerkoid, vypreparovany z tela Cyclopova, ukazujici 

jak ohromn6 d61ky dosahuje privesek ocasni. A. 3.
Obr. 4. Predni odstavec s cästi privesku ocasniho, silneji zvetseny. 

D. 3.
Obr. 5. Dva häcky z rostella. F. 3.
Obr. 6. Tyt6z jeste silneji zvetsen^.

Obr. 7—12.? Cysticerkoid od Taenia sinuosa Zed.
Obr. 7. Cyclops viridis Fisch, chovajici v dutine telni tri cysticer- 

koidy vö zbytky vajicek. A. 3.
Obr. 8. Cely cysticerkoid uvolneny, nakresleny, aby znäzornena byla 

pomernä velikosf plivesku ocasniho. A. 3.
Obr. 9. Predni odstavec silneji zvetseny, kresleny die ziv6ho exem- 

pläfe. D. 3.
Obr. 10. Jeden häcek silne zvetseny. F. 3.
Obr. 11. a, b, c. Tvar häcküv embryonalnich. F. 3.

*) V Nachtrag zum Compendium der Helminthologie od dr. 0 . v. Linstowa 
j8ou omylem oba cysticerkoidy uvedeny pri Astacus fluviatilis L.
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?Obr. 12. Dva hâcky z rostella cysticerkoidu, jenz jinak celÿm svÿm 
tvarem üplnë souhlasil s cysticerkoidem od Taenia sinuosa. 
Tvarem i velikosti (0 035 mm) upominaji na Taenia seti- 
gera Frol. F. 3.

Obr. 13—18. Cysticerkoid od Taenia gracilis Kr.

Obr. 13. Predni odstavec silnëji zvëtsenÿ; h zevni hyalinni vrstva, 
v tëliska vâpnitâ, e vëtve apparâtu exkrecniho, pr vifici 
pronefridiostomy. D. 3.

Obr. 14. Normalni tvar hâcku. F. 3.
Obr. 15. a, b, c. Hâcky s rozmanitë ozdobnë upravenou hmotou chi- 

tinovou. F. 3
Obr. 16. Hlavni vëtve apparâtu exkrecniho. D. 3.
Obr, 17. Virici pronefridiostom. F. 3.200 mm tub.
Obr. 18. Exemplâ? se skolexem vychlipenÿm. r rostellum, c cysta, 

pr privësek ocasni. D. 1.

Obr. 19—22. Cysticerkoid od Taenia anatina Kr.

Obr. 19. Predni odstavec pri zvëtseni Zeiss. D. ok. 3., vÿkres zmensen 
o ctvrtinu. U exemplâre tohoto nevyplnoval skolex celou 
vnitini dutinu cysty. Vysvëtleni pismen: h nejzevnëjsi hya
linni vrstva, ku vrstva kutikularni, vlâknitâ, svalovà 
vrstva, p e \  parenchymovâ vrstva, vl2 vlâknitâ svalovâ vrstva, 
p c \  vnitrni parenchymovâ vrstva s tëlisky vâpnitÿmi (o), e 
apparât exkrecni, pr  privësek ocasni, j  jâdra bunëk pïi- 
vësku ocasniho, M hâcky embiyonalni.

Obr. 20. Dva hâcky rostella. F. 3.
Obr. 21. Hâcek ombryonalni. F. 3.
Obr. 22. Obrys tëla cysticerkoidu z Cypris compressa; vh vënecek 

hâcku. D. 3.

Obr. 23. Cysticercus Hamanni n. sp.

Obr. 23. Dva hâcky. F. 3.

Obr. 24—27. Obrazy mladsich stadii vÿvoje.

Obr. 24. Nejmladsi pozorované stadium (T. tenuirostrisf) M hâcky 
embryonalni.

Obr. 25. Starsi stadium. (T. gracilis). Patrnÿ rozdil mezi t a privëskem 
ocasnim pr. Na pïidë tëla lalûckovitÿ vÿbëzek neznâmého 
vÿznamu vb.
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Obr. 25. Jinö stadium. (T. gracilis.) Uvnitr tela patrna jest prostora 
vyplnenä houbovitym pletivem? =  Primitivhöhle Grassiho; 
vch vchlipeni na pfednim polu.

Obr. 26. Stadium s vyvinutymi prissavkami, i s telisky väpnitymi.
Cyclops agilis. (? — Cysticercus Gruberi). Bezpochyby jen 
forma vyvoje T. fasciata neb tenuirostris.

Recherches sur le développement de quelques Ténias
des oiseaux.

Résumé du texte tchèque.

Pendant l’été et l’automne de l’année passée je continuai à ob
server les cysticerques qui se trouvent dans les crustacés d’eau douce. 
D’après les nouvelles recherches ce sont par préférence les cysti
cerques, qui appartiennent aux Ténias des oiseaux aquatiques, qui 
vivent dans les différentes espèces de nos crustacés. Je me suis 
restreint, de découvrir la manière du développement des Ténias de 
l’oie et du canard domestique, parce que les Ténias de ce oiseaux 
sont proportionnellement les plus accessibles et encore assez nom
breux. Les principaux résultats de cette recherche sont suivants :

Taenia fasciata Rud. Je trouvai une grande multitude des cy
sticerques de cette espèce, déjà décrite dans mon premier travail. 
Il se compose comme tous les cysticerques observés par moi d’une 
partie sphérique, ou simplement d’un corps et d’un appendice caudal. 
Le corps est légèrement applati, son diamètre longitudinal oscille de 
O’18 mm jusqu’ à 0*22 mm. Il est aussi comme les autres cysti
cerques, sur sa périphérie enveloppé d’une couche hyaline et mince. 
Le rostellum porte une couronne simple des crochets, 8 au nombre. 
Ces crochets mesurent de la pointe jusqu’ à l’extrémité du manche 
de 0*055 mm à 0*068 mm. L’appendice caudal est extrêmement long, 
mais délié, quelquefois sur sa surface finement silloné. Il porte trois 
paires des crochets embryonnaires, d’une longueur de 0 008 mm.

L’hôte  i n t e r m é d i a i r e :  Cyclops agilis Koch.
Les  hô t e s  d é f i n i t i f s :  Anser cinereus, Ans. albifrons.
L o ca l i t é .  Les environs de Pribram.
Taenia tenuirostris Rud. Le corps du cysticerque de cette espèce 

frappe par sa petitesse, car son diamètre longitudinal n’est que de
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O110 à 0*11 mm, mais du reste il ressemble à celui de l’espèce pré
cédente. Dix crochets forment une couronne simple, ils mesurent de 
0-021 à 0-023 mm. L’appendice caudal est de la même qualité comme 
celui du cysticerque du Taenia fasciata. Longueur des crochets em
bryonnaires 0"008 mm.

Mr. H a m a n n  a trouvé dans le Gam. pulex le cysticerque de 
la même espèce, qui diffère un peu de la forme que nous avons 
observée.

L es hô t e s  in t e r  m.: Cyclops agilis Koch. Une fois seulement 
j ’ai trouvé aussi ce cysticerque en hiver dans un Cycl. pulchellus, 
qui provenait d’un puits de Pribram. Il est évident que, dans ce 
cas, les germes du Ténia étaient seulement égarés dans ce puits. 
L es  hô t e s  déf. Aythia marila, Oidemia fusca, Mergus albellus, ser- 
ratoi\ merganser, Larus tridactylus. On doit accepter avec Mr. Ha- 
manu, que le Ténia adulte vit aussi dans le canard domestique.

Taenia sinuosa Zed. Le cysticerque du T. sinuosa possède un 
corps en forme de tonne, un peu applati, d’un diamètre longitudinal 
d’environ de 0*23 mm. La couche périphérique hyaline est très mince 
et subtile, de la sorte, qu’ elle semble manquer entièrement. Un 
caractère spécifique du corps du cysticerque est causé par une forte 
couche d’un parenchyme solide, qui se trouve sous la cuticule im
médiatement derrière une couche des fibres musculaires peu distin
cte. Les corpuscules calcaires, au nombre d’environ de 50, sont 
disposés dans une seconde couche parenchymatique, d’un mou paren
chyme qui est de la première couche séparé par une seconde couche 
fibreuse. L’appendice caudal a une longueur médiocre; il était une 
fois d’une couleur rouge-jaune. Les crochets embryonnaires mesurent 
0*011 mm. Le iessin d’un de ces crochets chez Ha ma nn  n’est pas 
fidèle. C’est le même cysticerque que Mr. Hamann  a trouvé dans 
le Gam. pulex ; il diffère par sa taille, qui est plus grosse et par 
tout son éxterieur. Il est difficile de dire d’après le dessin de Mr. 
H a m a n n  comrn’ il semble trop schématique, s’il s’agit d’un cas du 
dimorphisme, causé par la diversité des hôtes intermédiaires.

L es h ô t e s  i n t e r  m.: Cyclops viridis Fisch., agilis Koch, luci- 
dulus Koch.

Les  h ô t e s  défin.  : Anser albifrons, Anas boschas, acuta, Fu- 
ligula cristata, brasiliensis.

Local . .  Les environs dePribram et de Prague.
Taenia gracilis Kr. Le cysticerque de cette espèce était décrit 

originairement par Mr. v. L i ns t ow  de l’intestin de la perche, mais
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il vit vraiment dans diverses espèces des crustacés d’eau douce. Son 
corps ressemble à celui du cysticerque du T. fasciata et il est d’un 
diamètre longitudinal d’environ de 0*23 mm. La couche hyaline péri
phérique est assez distincte. Les crochets, 8 au nombre, mesurent 
de 0*08 à 0*083 mm. Sur ce cysticerque on peut étudier le système 
excréteur très facilement dans ses troncs principaux et on voit aussi 
comme les canaux longitudinaux s’infléchissent dans la parois interne 
du kyste, et nous avons observé sur l’animal vivant aussi les flammes 
vibrátiles (pronephridiostomes), ce que nous ne voyons sur aucun des 
autres cysticerques. L’appendice caudal est d’une longueur mediocre ; 
la longueur des crochets embryonnaires : 0*009 mm.

L es h ô t e s  interm.: Cypris compressa Baird, Cyclops viridis
Fisch.

L es h ô t e s  défin. :  Anas boschas, acuta, Mergus mer ganser.
T a e n i a  a n a t i n a  Kr. J ’en ai trouvé un seul individu du 

cysticerque de cette espèce dans le Cypris compressa, d’un diamètre 
du corps de 0*25 mw, après je trouvai à plusieurs reprises ce cysti
cerque dans le Cypris incongruens R. Ces exemplaires étaient plus 
gros, d’une longueur du corps de 0*40 à 0*43 mm. La couche péri
phérique d’ailleurs hyaline est dans cette espèce d’une couleur rouge- 
jaune, de même comme l’appendice caudal. Les corps qui reste outre 
les quatre ventouses, qui sont d’une couleur brune, est pâle-jaunâtre. 
La cuticule vue de champs offre un aspect finement pointillé, ce qui 
causent peut être les canaux poriques. Sous la cuticule on trouve une 
faible couche fibreuse, qui repose sur une couche d’un parenchym 
solide, qui atteint la plus grosse épaisseur sur le pôle postérieur. 
Puis suit la seconde couche fibreuse et la couche formée d’un mou 
parenchym. Dans cette dernière couche sont inclus les corpuscules 
calcaires, plus petites, que chez les autres cysticerques observés, 
mais plus abondants. Les crochets 10 au nombre mesurent 0*065 mm. 
L’appendice caudal est très long et il se compose des cellules, dont 
les noyaux sont proportionnellement très grands. Les crochets embryon
naires mesurent 0*01 mm.

Les hô te s  i n t e r m . : Cypris compressa Baird, incongruens 
Ramd.

Les  hô t e s  déf in. :  Anas boschas, acuta.
Loca l . :  Les environs de Pfibram et de Prague.
Cysticercus Eamanni nov. spec. Le corps de ce cysticerque déjà 

décrit dans mon travail précédent est assez grand, d’une longueur 
de 0*30—40 mm. Son contour vu dans une coupe optique est très
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raboteux. Exceptés les deux pèles dans Taxe de l’applatissement du 
corps, tout l’autre corps est couvert des cils fins serrés et immobiles. 
18—22 crochets mesurent de 0029—0033 mm. Ils sont disposés 
autour du rostellum en une couronne simple. Nous n'avons pu trouver 
aucune description des crochets d’un Ténia, qui conviendrait à ceux 
de ce cysticerque. Mr. le Dr. v. L i n s t o w pense, d’après une lettre 
private, que ce cysticerque appartient probablement au Taenia con- 
stricta Mal.t mais s’il se ne laisse pas réconduir sur ce Ténia, Mr. 
v. L i n s t ow accepte qu’ il s’ agit d’ un cysticerque d’un Ténia, qui 
n’est pas encore connu dans la forme adulte. Je peux prétendre qu' 
il est impossible que ce cysticerque appartienne au T. constricta, car 
ses crochets sont tous de la même longueur et de la même forme 
et font une seule couronne. Aussi leur forme d’ après mon dessin 
s’ écarte de la forme des crochets du T. constricta. Je juge avec 
conséquence que ce cysticerque appartient à une nouvelle forme des 
Ténias, laquelle n’est pas encore décrite et je lui donne d’après 
l’auteur qui dans le dernier temps attacha notre attention sur les 
cysticerques qui vivent dans le Gammarus le nom du Cystic. Ha- 
manni nov. sp. Il est à espérer qu’il ne tardera pas à trouver la 
forme adulte, qui probablement vit dans un oiseau.

L’h ô t e  i n t e rm. :  Gammarus pulex.
L’h o te  déf.  :?
N o t e s  o n t o g é n t i é q u e s .  Nous n’avons pu observé le déve

loppement des cysticerques dans tout son cours mais seulement 
quelques stades du développement, dont nous donnons les dessins 
dans les fig. 24—27. La fig. 27 représente un stade, provenant d’un 
Cyclops agilis, qui s’accorde complètement avec la forme décrite par 
Mr. Gruber ,  que je ne regarde pas ni comme une forme adulte, 
ni comme celle qui appartient au Taenia torrulosa, mais plutôt à un 
des cysticerques observés par moi dans les Copepodes. Nous avons 
observé très souvent des exemplaires du T. gracilis, dont le scolex 
était étalé du kyste, mais la plupart de ces exemplaires a manqué 
encore complètement des crochets ou elle a fait voir seulement les 
premières origines de ces crochets, qui se développent dans une 
époque très tardive dans laquelle tout l’autre corps est déjà bien dé
veloppé. C’est, pourquoi il me semble, que l’invagination de la pre
mière partie du corps dans la postérieure qui mène à la formation 
d’un kyste, n’est pas encore stabile dans les plus jeunes stades et 
que le scolex dans ces stades peut librement s’étaler et s’invaginer, 
comme nous connaissons un phénomène analogue chez le Archigetes

Tt. mathematlcko-phrodovèdeckà. 9
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Sieboldi. Je me conforme du reste a ces vues de T origine de cette 
invagination, quelles Gr as s i  a déployé. Tous les cysticerques ob
servés par nous étaient munis d’un appendice caudal, qui d’après 
Mr. G r as s i  est très répandu chez le cestodes, quoiqu’ il soit soumis 
à des nombreuses modifications souvent dans la même espèce. J ’at
tribue à des hôtes intermédiaires, des animaux aquatiques phylogéné
tiquement très vieux, que 1’ appendice caudal des cysticerques ob
servés est très bien développé et qu’ il atteint en partie une longueur 
colossale.

Le sommaire de tous les cysticerques jusqu’ici observés dans 
les crustacés d’eau douce que je donne sur la page 123 est sans 
autre notre claire.

Explication des Figures.
Fig.l—2. Le cysticerque du Taenia fasciata Rud.

Fig. 1. Un exemplaire dont le scolex est du kyste étalé. Zeiss, 
obj. D., oc. 1.

Fig. 2. Un très jeune crochet. F. 3.

Fig. 3—6. Le cysticerque du Taenia teuuirostris Rud.
Fig. 3. Le cysticerque, exprimé du corps de son hôte, montrant 

comme l’appendice caudal atteint une longueur colossale. 
A. 3.

Fig. 4. La première partie du cysticerque. D. 3.
5. Deux crochets. F. 3.
6. Les mêmes, plus fortement grossis.

Fig. 7—12? Le cysticerque du Taenia sinuosa Zed.
Fig. 7. Un Cyclops viridis Fisch. retirant dans sa cavité périviscé- 

rale trois cysticerques ; vë les restes des oeufs. A. 3.
Fig. 8. Un cysticerque délivré, dessiné pour montrer la longueur 

proportionnée de l’appendice caudal. A. 3.
Fig. 9. La première partie déssinée d’après un animal vivant. D. 3.

10. Un crochet fortement grossi. F. 3.
11. La forme des crochets embryonnaires. F. 3.
12. Deux crochets d’un cysticerque qui d’ailleurs par toute sa 

forme s’acordait complètement à celui du Taenia sinuosa. 
Ces crochets par leur forme et grandeur (0‘035 mm) nous 
rapellent le T. setigera Frbl. F. 3.
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Fig. 13—18. Le cysticerque du Taenia gracilis Kr.
Fig. 13. La première partie du cysticerque; h couche hyaline péri

phérique, v corpuscules calcaires, e canaux excréteurs, pr  
flammes vibratiles (pronephridiostomes). D. 3.

Fig. 14. La forme normale des crochets. F. 3.
„ 15. abc. Crochets avec la masse chitineuse diversement arrangée. 

F. 3.
Fig. 16. Les principaux canaux du système excréteur. D. 3.

„ 17. Une flamme vibratile. F. 3.
„ 18. Un exemplaire avec le scolex étalé; r rostellum, c kyste,

pr  appendice caudal. D. 1.

Fig. 19—22. Le cysticerque du Taenia anatina Kr.
Fig. 19. La première partie, vue sous le grossissement de Zeiss, 

obj. D., oc 3., déssin réduit sur trois quarts. Explication 
des lettres: h couche périphérique, ku cuticule, vlx couche 
des fibres musculaires, pch  ̂ couche parenchymatique, vl2 se
conde couche fibreuse, pch^ couche parenchymatique interne 
avec les corpuscules calcaires (v), e apparat excréteur, pr 
appendice caudal, j  noyaux des cellules d’appendice caudal, 
hë crochets embryonnaires.

Fig. 23* Cysticercus Hamanni nov. spec.
Fig. 23. ab. Crochets.

Fig. 24. Le plus jeune stade observé (T. tenuirostris?)
„ 25. Un stade plus tardif (T. gracilis). On aperçoit une différence 

d’un corps et d’un appendice caudal. Sur la partie antérieure 
du corps on voit un petit lobe, d’une valeur inconnue (v&).

Fig. 26. Un autre stade (T. gracilis). On voit dans F intérieur du 
corps une cavité remplie par un tissu spongieux, ? =  „Pri- 
mitivhôhle“ de Gras s i ;  vch invagination au premier pôle 
du corps.

Fig. 27. Un stade avec les ventouses déjà développées. Provenant 
d’un Cyclops agilis. ( f — Cysticercus Gruberi).

9*
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K naucc o tvofeni stfevniho epithelu a o vyvoji 
zaiivaciho ustroji animlatu vubec.

Napsal Fr. Vejdovsky v Praze.

( P r e d l o z e n o  dne  6. u n o ra  1891.)

(S tab. VII. a VIII.)

Vseobecny z&klad zazivacich orgdnft annulatii spocivd, jak zn&mo, 
ve zmene embryon£ln6ho hypoblastu v stfevni epithel a v utvoreni 
stomodaea a proctodaea n&sledkem vchlipeni epiblastu. Stomodaeum 
annulatii, jak jsem diive jiz ukdzal pro oligochaety a jak po t6 po- 
tvrzeno i pro vsecky polychaety, zaujimd vzdy jen jediny, prvy segment 
c. hlavu. Proctodaeum v§ak vsunuje se die novych mych zkusenosti 
ovsem dosti pozde do znacn6 rady poslednich segments, takze nenl 
jedin^ho segmentu konecnikov&io a neni tento vubec morfologicky 
odchylny od ostatnich cldnku telnich. Lee tato posledni otazka neni 
pfedmetem pr&ce teto; jedn& se mne o vystihnuti podrobnejsich po- 
chodu tvoreni zazivaciho ustroji a hlavne o poznani histologickych 
detajlfi, jimiz zprovdzena premena prvotnych zloutkovych elements 
hypoblastovych v definitivny epithel strevni. U druhu s malymi, na 
zloutek chudymi vajicky, jako jsou Lumbricidi, vznik& velmi z&hy 
embryondlni dutina zazivaci a steny jeji, c. hypoblast jsou upraveny 
z kubick6ho epithelu. Tento epithel pfechdzi do dospel^ho cerva, ne- 
patrnou pomerne promenu prodelav; tedy ani v t6to pficinS neminim 
se rozsirovati, ukdzu az na konci tohoto pojedndni, jak mozno srov- 
nati bunky hypoblastu na zloutek bohat6 s epithelem strevnim Lum- 
bricidu. Predmetem mych pozorov&ni jest Khynchelmis, jehoz vajicka 
jak zn&mo zloutkem jsou nasycena, a zloutek tento pfecMzi i do 
blastomer, z nichz tvori se hypoblast. To vyliceno jiz ve spise „Zr&ni, 
opl’ozeni a ryhoviini vajicka“. V prvych dob&ch vyvoje neni v hypo
blastu nijak6 dutiny a jen uzk6 a kr&tk6 stomodaeum spojuje solidni 
tu massu zloutkovou se zevnim svetem. K posouzeni techto fakt vy-
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jdeme ze stadia, znázornéného na tab. VIL A . Jest to embryo, jehoz 
pásy zárodecné na píídé zcela splynuly, ano i zaloáena jest rada 
prvosegmentü, z nichz prvy, c. hlava (hl) zeje na venek sirokymi 
ústy. Zadní cást embrya je znacné nadurelejsí nez pfední, coz má za 
následek, ze epiblast nepokryvá jesté yelké koule áloutkové c. hypo
blast, ktery tedy vycnívá nad povrch sirokym zbytkem blastoporu.

K posouzení pomérü. hypoblastovych tohoto stadia vedeme tri 
pfícné fezy v rovinách 11, 9 a 10. Óást prvého rezu v roviné (11) 
znázornéna na obr. 11. Hypoblast skládá se z bunék zloutkovych, 
a není zde nijaké dutiny. Jmenovité centrální buñky vyznacují se 
znacnou velikostí, jsouce naplnény znacnym mnozstvím tukovych ku
licek. Jen rada periferickych bunék hypoblastovych jest odchylná od 
stredních. Zevní ty buñky (obr. 11. hp) jsou tvaru skoro jiz kubi- 
ckého a áloutek zménén na obsah svétlejsí, postrádající kulicek zlout
kovych. Touto zevní blanou oddélen hypoblast vnitíní od splanchno- 
pleury mesoblastové, vycnívá vsak na venek z blastoporu svymi velikymi 
koulemi.

Rez vedeny dále ku predu, rovinou (9), znázornén zvétseny na 
tab. VII. obr. 9. Blastopor zde úplné zavreny a hypoblast dosud 
úplné solidní, bez dutiny. Zevní vsak elementy jeho nejsou vice upra- 
veny v epithel kubicky, nybrz predstavují sploétilé, jasnou plasmou 
naplnéné buñky (hp), kteréá svymi zevními sténami prikládají se ku 
splanchnopleuíe, do nitra vsak vysílají rüzné dlouhé pseudopodiovité 
vyhonky, zasahujíce tak do hmoty áloutkové vniterních koulí hypo
blastovych. Podobají se mesenchymatickym elementüm.

Jesté nápadnéjáí zmény v hypoblastu jeví se na tfetím rezu, 
vedeném na fig. A. rovinou (10). Zmínéné mesenchymatické buñky 
na periferii zloutkovych bunék jsou o néco vétsí a mají zíetelnéjsí 
vyhonky protoplasmové, jimiz hluboko zasahají v zloutek, avsak kde 
tomu prostor dovoluje, i v prvotnou dutinu ryhovací (obr. 10. hp). 
Drive tak ostre ohranicené vniterné buñky hypoblastové jsou na nasem 
fezu nad míru íídké a i zde resorbují se jejich blány bunecné, ná- 
sledkem cehoz obsah jejich s ostatní hmotou zloutkovou splyvá, kte- 
rááto poslední právé také touz cestou z koulí hypoblastovych povstala. 
A jen touto cestou vznikl jakysi druh syncytia, jehoz základní hmota 
hlavné z kulicek zloutkovych jest slozena. Pozoruhodny pri tom jest 
pomér jader byvalych koulí. Ona jsou objata znacnéjsím mnozstvím 
jemnozrné protoplasmy, jiz nutno povaiovati za produkt assimilace 
a kteráz na své periferii i pfejemnou blánku bunécnou vytvofiti müze. 
Takovéto plasmatické (t. j. áloutku prosté) buñky nacházíme ne-
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pravidelnô roztrousené, namnoze vsak se centru hypoblastu blizici 
(obr. 10. dd). Na kazdÿ spûsob museji bÿti bunky tyto pohyblivÿmi, 
jak smime se domnivati z jich amoebovitého tvaru. Ony pohybuji se 
od periferie k centru, cytoplasma jejich barvi se ruzovë v pikro- 
karminu, jàdra pak intensivnë cervenë.

Vzhledem pak k modernim nâzorûin o mesenchymatickÿch bun- 
kâch pletivnÿch jest nad mini zajimavé, ze z tëchto rozvëtvenÿch 
a vûbec nepravidelnë kontourovanÿch bunëk vznikd definitivnÿ epithel 
stfevni ; ony se totiz sestavi paprskovitë kolem centrâlni dutinky, kterâ 
z pocdtku jest nepatrnâ, predce vsak zfetelnë vystupuje. Pseudo- 
podiovité vÿhonky vysilaji bunky tyto do vûkolnibo zloutku, cimz 
patrnô dëje se vÿziva. Zda-li se mnozi, nemohu s jistotou udati, po- 
nëvadz na svÿch praeparatech nijakÿch karyokinetickÿch figur nena- 
lézâm. ZmnozUji-li se vsak — a to jest ne-li jisté, aspoii velmi pravdë- 
podobné — toz se dëje dëleni jejich spusobem akinetickÿm a sice 
velmi rychlÿm.

Zminëna dutiua v embryondlném hypoblastu, kolem niz se me- 
senchymatické bunky sestavuji, objevi se tedy nejprvé v predni câsti 
embrya. Nastâvà otâzka, co prispiva k jeji vzniku. Zadni cdsti hypo
blastu jsou v tomto, jako i v pozdëjsich stadiich, kdyz jiz jest ner- 
vovâ soustava zalozena (Tab. VII. obr. 7., 8. a 12.), uplnë solidni, 
dutiny postrddajici a z kouli zloutkovÿch sestâvajici pruhy. Kdyz se 
tudiz dutina v elementech hypoblastovÿch pocinâ tvoriti, musime za 
to miti, ze jiz souvisi se zevnim svëtem, ze tudiz jiz üsta a stomo- 
daeum jest utvofeno. Tomu skutecnë jest tak; üsty polykà embryo 
tekutinu bllkovou, a je-li umôle pëstëno v cisté vodë, tedy prijimâ 
tuto posledni, nâsledkem cehoz tato „potrava“ prichâzi ve styk s ele- 
menty zloutkovÿmi. I vznikd tim spüsobem novÿ spûsob assimilace 
v koulich zloutkovÿch, jez müze prispivati k pîemënë zloutkovÿch 
kulicek v zrnitou plasmu»

Na tab. VIII. obr. 2., 3. znâzornëny jsou podélné vertikâlni 
fezy dvëma za sebou nâsledujicimi stadii vÿvoje. Obr. 2. predstavuje 
stadium nepatrnô mladsi s vyvinutÿm stomodaeem, jez se jevi jako 
primé pokracovdni epiblastového vchlipeni a spojeni s velikÿmi kou- 
lemi hypoblastovÿmi Na hrbetni stranë zjevno, ze délka stomodaea 
rovnâ se délce prvého segmentu c. hlavy, kdezto na bïisni stranë 
prodluzuje se stëna stomodaea az v koncinu, kde se nalezd pdté 
ganglion nervové. Neprovedl jsem podrobnëjsi vysetreni za sebou 
jdoucich stadii, abych rozhodl bezpecnè, zdali toto bfisni prodlouzeni 
epitheliâlni odpovidd skutecnë dalsimu rüstu stomodaea, cili jest to
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jiz epithel vzniklÿ premënou bÿvalÿch hypoblastovÿch koulí. Poslední 
náhled zdá se mi bÿti správnéjsím. Xa obr. 4. (Tab. VII.) vidíme 
totiz jiz vaine vyvinutého mladého cerva z boku, na jekoz povrchu 
vystupuje podélnÿ pruh gangliovÿch bunëk (gz) spojujících se s mozkem 
(g) ; pronephridium (p m ) jeví se jako jasná trubice. Stomodaeum zde 
obmezené na jedinÿ segment, kdezto v druhém a z cásti i v tretím 
segmentu zvysuje se zazívací apparát, z bunëk zloutkovÿch se dosud 
skládající.

Srovnáme-li obraz tentó s následujícím, na tab. VII. (obr. 5.) 
znàzornënÿm, totiz s obrazem embrya o nëco starsího, kde jiz za- 
koncuje se dosti ostre praestomium v chobútek, shledáme tutéz orga- 
nisaci, avsak stomodaeum není v jediném segmentu, nÿbrz zdánlivé 
prodluzuje se do druhého, kde na obr. 4. jsou zretelné bnnky hypo- 
blastové. Tedy domnëlé prodlouzení stomodaea povstalo zmënou hypo
blastovÿch bunëk a dává základ k tvorení pharyngu. Jest-li tedy a2 
dosud byl pharynx vykládán za produkt epiblastu, musí se nyní, tak 
jako oesophagus, uznávati za produkt hypoblastovÿ. Dukaz, ze pro
dlouzení v druhém segmentu skutecnë vzniklo z hypoblastu, podává 
jasnë podélnÿ vertikâlnÿ rez znàzornënÿ na tab. VIII. obr. 3. Stomo
daeum na brisní stranë zdánlivé zasahá az do 4. segmentu, kdezto 
na hrbetní stranë jestë prvému segmentu nálezí. Ve skutecnosti na- 
stala zmëna hypoblastovÿch elementu v epithel pharyngu na brisní 
stranë v 2. a 3. segmentu dlive nez na hïbetni stranë, kde teprvé 
v tëchto segmentech pîeména hypoblastovÿch koulí v epithel vlastnë 
se dëje.

Toto vse o tvoîeni stomodaea a pharyngu bylo nutno pîedeslati, 
nez mozno pokracovati v dálsích pozorováních o tvofení epithelu 
strevního. Sledujme dále pomëry na obr. 3. (Tab. VIII.) Stomodaeum 
a základ pharyngu tvofí nepretrzitou trubici, na níz tyto dva odstavce 
tézce lze rozeznávati. Trubice tato zuzuje se dále na zad v ùzkÿ od- 
stavec (oe), probíhající 4—6. segmentem a tvorící snad základ oeso- 
phagu. Bunky této úzké trubice jsou daleko nizsí, nez ve pharyngu 
a stomodaeu a jsou v prímém spojení s koulemi hypoblastu, cili 
vlastnë z obsahem zloutkovÿm.

Dále na zad prechází tato zuzená trubice v mohutnou dutinu 
(obr. 3. tab. VIII. d), kteráz pravidelnë, tak jako vsecky dosud 
lícené pomëry v embryích se jeví. Dutina tato vznikla patrné na- 
hromadováním se bílkové tekutiny na tëchto místech, ponëvadz na 
zad dále následuje jiz jen solidní pruh hypoblastovÿch koulí. Stëny 
recené dutiny jsou rovnëz nízké, sestávající z resorbovanÿch koulí
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zloutkovych, jeZ ohranicují do nitra dutiny nízké epitheliální buñky 
plasmatické. Zdali buñky tyto vznikly touze cestou, jako dfíve jsme 
vylícili, to jest z prvotné mesenchymatick^ch uvnitf a na periferii 
hypoblastu vzniklych bunék, nemohu rozhodnouti; myslím vsak nikoli, 
nybrz doranívám se, Ze protoplasma zde se vyloucila na periferii 
dutiny a do ni ze primo vnikla jádra byvalych Zloutkovych koulí.

Pfícny fez touto dutinou, znázornény na obr. 9. (tab. VIII.) zdá 
se mné dávati za pravdu. Na bfisní strané dutiny vidíme jiZ hotové, 
ac nízké epitheliálné buñky s temné se barvícími jádry, kdezto na 
hfbetní strané tvofení epithelu teprvé pocíná. Je mné pruhy proto- 
plasmy stékají z koulí zloutkovych a rozlévají se jaksi na hrbetní 
periferii dutiny; v nékterych cástech nelze nalézti Zádného jádra, 
jinde jsou jádra ta nepravidelné skupena, a na jinych místech opét 
vidno, ze jádra ta plují vlastné v proudech protoplasmy, snazíce se 
s ni dostati na periferii dutiny stfevní. Teprvé sekundárné upraví se 
jádra v protoplasmé, a vznikají stény bunécné. Jakkoliv se tedy zdá, 
ze zde jest odchylka od tvofení se epithelu stfevního vyse vylíceného, 
toz nemúZeme lee uznávati modifikaci prvotného druhu.

Ze i oesophageálny epithel touto poslední cestou vznikl, dokazují 
prufezy touto koncinou téla znázornéné na obr. 6. a 10. (tab. VIII.) 
a obr. 15. (tab. VII.).

Vseobecny pfehled pomérü zazívacího ústrojí v tomto stadiu 
vyvoje vyznacen na obr. 4—8. (tab. VIII.). Prvy fez (obr. 4.) veden 
pfímo otvorem ústním, jehoá vysoky válcovity epithel rovná se epithelu 
stomodaea. Kez základem pharyngu vedeny znázornén na obr. 5., 
kdezto epithel oesophagu zúzeného vyznacen na obr. 6. V obr. 7. 
jest dán prüfez dutiny stfevní (<2), kdezto na obr. 8. ze zadního téla 
embrya jest vidno, ze hypoblast jest zde v prvotném tvaru, jakozto 
solidní, dutiny postrádající provazee. V plném rozsahu Zloutkovych 
koulí a základu embryonálného téla, znázornén podobny fez na obr. 7. 
(tab. VIL), kde není jesté ani stopy po resorbování bunék Zlout
kovych.

Z lícenych pochodú tvofení se defi nitivného epithelu stfevního 
jde na jevo, Ze cím dále tím vice musí ubyvati prvotného obsahu 
zloutkového v koulích hypoblastovych a Ze embrya dfíve tak mo- 
hutné nadufelá, postupné stávají se stíhlymi. Tomu skutecné tak jest; 
nic vsak méné obsah Zloutkovy trvá jesté dlouho ve prvotnych sténách 
hypoblastu, ano i v mladych cervech, jako jsou znázornéni na tab. I. 
v obr. 1., 2. a 3., kde tedy jiZ jest vyvinutá cevní soustava, — cerv
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ovsem sám zije jesté v kokonech — nalézáme hojné áloutkovych ku- 
licek, ovsem cím dále tím vice se rozpadávajících.

Znázornil jsem dvé taková stadia rozpadlych koulí hypoblasto- 
v^ch na tab. VIII. obr. 12. a 13.

Obr. 12. jest vzat ze zadní cásti téla mladého cerva; v ñervové 
soustavé jiz vyvinuto jest reticulum nervové i neurochord, tvoíí se 
jiá mesenterium (mt) mezi sténami pásma bfisního a brisní cevou (ru), 
jez jesté píiléhá ku sténé zaáívací trubice. Uzké lumen této poslední, 
obmezené epitheliálnymi buñkami, jako na praeparátu lze vidéti, jest 
na nasem vykrese vynecháno. Hlavní soucásti, o které se nám nyní 
jedná, vystupují za to na tomto zobrazení zfetelné. Pfedné jest to 
zvlástní jemná pokryvka, uzavírající kolkolem obsah rozpouátéjícího 
se zloutku. Pokryvka tato, ze svalovych vláken se skládající (lm) 
a protoá za muscularis oznacená, nese na celém svém povrchu epi- 
thelovité upravené veliké, kubické buñky byvalé splachnopleury, jez 
patrné nyní jiá méní se v zlázy chloragogení, ac obsah jejich jest 
dosud hyaliní protoplasma (ch l).

Mezi muskularis a definitivnym epithelem strevním nalezá se 
znacná dutina, dfíve vyplnéná velikymi koulemi hypoblastu, o nichá 
vsak nyní není nijaké stopy; rozpadly se veskrze v kulicky zloutkové, 
mezi nimiá nalezají se ostrüvky a proudy protoplasmy zrnité, rüzové 
se barvící pikrokarminem a obsahující tu jediné, onde nékolik temné 
zbarvenych jader. Tedy zde máme co ciniti s pokrocilejsím stadiem, 
nez od kterého jsme vysli vzhledem tvofení se epithelu stíevního.

Kulicky zloutkové, byvaly to obsah velikych bunék hypoblasto- 
vych jsou rüzné velikosti; nejvétsí z nich obsahují ve vnitru svém 
jedno neb i vice télísek, címz se podobají elementüm t. zv. bílého 
zloutku ve vejci ptacím. Velké kulicky zloutkové se patrné pozvolna 
rozpoustéjí, dávajíce vznik zrnité protoplasmé a vniterná malá télíska 
se uvolhují. Takovych nacházíme hojnost rozptylenych mezi elementy 
velkymi.

Osud vsech téchto soucásti, jeá vyplñují zmínénou dutinu, zná- 
zornén jest, tusím, velmi dobfe v obr. 13. na tab. VIII. Jest to fez 
dále ku pfedu mladym cervem vedeny. Velké koule zloutkové roz- 
padávají se dále jakousi fragmentad, ciníce dojem lalfickovitych té
lísek. Mensí cástky z nich vzniklé jsou rüzné veliké, avsak daleko 
mensí kulicky (z). Nejmensí tato télíska jsou skupená ve zvlástní 
hnízda (zZ), postrádají ji¿ svého prvotného lesku a stávají se úplné 
bezbarvymi. Ve vükolí takovychto hnizd tvofí se plasma barvící se 
slabé rüáové v pikrokarminu (po) a moáno tu a onde nalezti i jádro
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v ni. Resorbovdni patrne jest intensivndjsi na periferii nez u vnitf, 
jezto tesne pod muskularis nachdzime jiZ cetnd, dobre vyvinute bunky 
namnoze rozvetvend (6), kdezto zbytky Zloutku vice ku stredu se 
soustieduji, a s nimi ve styku jsou svymi zevnimi cipy pomerne velikd 
bunky definitivndho epithelu strevniho (ep). Timto spusobem patrne 
deje se vyZiva techto poslednich. Jsou to klinovitd bunky, sirokym 
koncem trcici do dutiny strevni, a jevi i poc&tky brv, jez se jevi na 
praeparateck jako nizkd tycinky. Jddra bunek jsou velikd, temne se 
barvici.

Die predchdzejiciho liceni jest tvoreni definitivndho epithelu 
stfevniho u Rhynchelmis pomerne dosti slozitd, nebot spocivd na 
jistych chemickych processech, jimiZ men! se zloutkovd, co do po- 
vahy tukovd hmota v homogenni a pozdeji jemnozrnnou protoplasmu, 
jiZ jest vyznacen strevni epithel dospeldho cerva. Nastdvd otdzka, 
zdali podobnd processy odehrdvaji se i u ostatnich annulatfl, ne-li 
u vsech zviiat?

JiZ z predu tdto prdce poznamenal jsem, ze embrya zvirat, jichz 
vajicka vyznamendvaji se chudobou zloutku, maji jiz velmi zdhy du- 
tinu zazivaci a ze tato dutina vylozena jest jednoduchym kubickym 
epithelem. Abych vzal nejblizsi pfiklad, ukazuji jen na pribuznd lum- 
briacidy, jichZ archenteron povstdvd bud vchlipenim, bud vsunovdnim 
bunek hypoblastovych do epiblastu, avsak vzdy vznika zdhy dutina 
zazivaci. Zndzornil jsem takovou dutinu v hypoblastu v jednd z pre- 
deslych svych praci1) v embryich desfovky v techto spisech r. 1890 
tab. IY. obr. 11 a 7. Bunky jsou zde kubickd, malymi zloutkovymi 
telisky naplnend, na brisni strand vyssi nez na hrbetni. (Ukazuji 
zvldste na citovany obr. 4.) Tak jevi se archenteron larvy, avsak 
epithel ten nendlezi jeste dospdldmu cervu. Teprvd ddlsim vyvojem 
vznikd epithel definitivny, avsak processem daleko jednodussim neZ 
u Rhynchelmis. Buuky hypoblastovd prodluZuji se jazykovite do du
tiny arehenteronu, v nemZ nahromadena tekutina Zivnd. Pusohenim 
tdto nastdvd takd zmena ve vniternd strukture epithelu strevniho.

Vnitfni cipy bunek nabyvaji jindho tvaru a mdni i svou proto
plasmu, jeZ jest takrka homogenni a barvi se diffusne ruZove v pikro- 
karminu, kdeZto basdlni cdst bunek, naplnend Zloutkovymi telisky 
jest uplne bezbarvd. Tvar takovych zmenenych bunek jest kyjovity, 
vubec vyssi neZ sir§i. (Srov. 1. c. obr. 12. a 13.) Zrnitd plasma pa-

J) 0  embryonalnem vyvoji dvojcat. Vestm'k spol. nauk 1890 I.
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trrie pozvolna meni se v tekutou, homogenni a to pokracuje behem 
dalSiho vyvoje, pfi cemz se bunky i rozmnozuji, ac proces tento 
zjistiti se mne nepodafilo. Rozdil mezi larvovym epithelem archente- 
ronu a zmenenym epithelem v stfeve mladäho cerva jest zfejmym 
u porovnäni obr. 11. a 6. v citovanä präci.

Tedy tvofeni definitivnäho epithelu stfevniho u desfovek jest 
daleko jednodussi nez u Rhynchelmis a bude tak bezpochyby u vsech 
zvifat, jichz vajicka na zloutek chudä, tvofi zähy v larväch dutinu 
archenteronu.

0  zmenäch larvoveho hypoblastu v definitivny epithel stfevni 
u ostatnich annulatüv vime dosud mälo. Kleinenberg (Entstehung des 
Annelids aus der Larve von Lopadorhynchus. Z. f. w. Z. D. 44. 1886. 
p. 171) zaznamenävä, Ze v larve Lopadorhyncha jest hypoblast slo- 
zeny z bunek kubickych az cylindrickych s hnedym zrnitym obsahem. 
Pozdeji se bunky ty zvysi, cimz stävä se dutina stfevni tesnejsi. Pak 
deje se histologickd rozrüzneni pletiva a objevi se 2 druhy zvlästnich 
bunek. Jedny z nich jsou obmezeny na bfisni cdst entodermu um- 
brelly a vyznacuji se zträtou ¿loutkovych telisek, ciin  ̂ stävaji se bez- 
barvymi, protoplasma jejich jest temnä a hrubozrnnä, jädro nadufuje 
väckovite.

Bunky ty stähnou se s povrchu, zbali se v kulatä telesa a lezi 
pak pod obycejnymi bunkami stfevnimi, kterf jest nyni tedy dvoj- 
vrstevny, mnohdy i vicevrstevny. Avsak tyto zpodni bunky pry üplne 
degeneruji a mlady cerv nemä v stfeve ani stopy po nich.

Druhy druh bunek hypoblastovych mä die konventionälnych 
näzorü räz jednobunecnych Zläz a trvaji velmi dlouho, ano pry tu 
a tarn i v mladdm cervu; vylucuji pry do slova krüpeje svdho obsahu

Pfechod larvovdho entodermu v stfevni epithel annulata jest die 
Kleinenberga velmi jednoduchy. Nejprve zmizi hnedd teliska, pak 
splynou barevnd soucästky ¿loutku ve velkd krüpeje a jak roste cerv 
do ddlky, tak splostuji se vysok6, välcovitd bunky a posldze sestävä 
entoderm annulata z nizkych, sirokych bunek. Zaznamenävdm udäni 
Kleinenbergova o t6to zmene larvovdho epithelu v stfevni a srovnä- 
vaje tento posledni, jak jej autor u pf. na Tab. XL Fig. 47. en (1. c.) 
kresli s prvotnym larvovym entodermem, nemohu potlaciti svö po- 
chybuosti o sprävnosti dotcenych vykladü.

Pfedeslal jsem Kleinenbergovo pozoroväni o vzniku stfevniho 
epithelu Lopadorhyncha dfive, chteje ukäzati na znacny rozdil v tomto 
processu, jak se jevi u Rhynchelmis a Lumbricidü die pozoroväni 
mych. Aväak musim ukäzati takä k onem rozdilüm, je2 se jevi v li-
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cení Kovalevského ohledné vzniku strevního epithelu Rhynchelmis 
(Euaxes). Tyz pozoroval, ze zloutkové buñky (Darmdrüsenkeim- 
Zellen) se pozdé méní a to v ten zpüsob, ze „jádra jejich, misto co 
by v prostred leáely, pfecházejí na jich okraj“ a lezí pak bezpro- 
stfedné pod splanchnopleurou (1. c. obr. 36. Tab. V., obr. 36.). Mám 
za to, áe zde máme co ciniti s periferickymi protoplasmy zbavernfmi 
buñkami, jeá vznikaly na periferii hypoblastu co mensí, z pocátku 
také zloutkovymi kulickami naplnénymi buñkami, nebot obraz 38. 
v pojednání Kovalevského to dosvédcuje, ac nekreslí ty2 zfreteln^ch 
mezí téchto periferickych bunék. O pozdéjsím stadiu praví Kovalevsky 
(1. c. 19.): „Von den Darmdrüsenkeimzellen werden schon die in
neren verbraucht, und es entsteht in Folge dessen eine centrale Hühle, 
auf der noch (Fig. 40.) drei kernlose Dotterkernchenhaufen liegen; 
dagegen liegen die Kerne der an die Darmfaserplatte grenzenden 
Kugeln haufenweise in dem sie umgebenden Protoplasma, welches 
nicht in abgegrenzte Zellen zerfällt, und dessen Fortsetzungen sich 
oft bis zur Spitze der noch immer abgegrenzten Kugeln ziehen“. 
Mám za to, ze se zde jedná o ostrüvky protoplasmatické s jádry, 
jez se dotykaji periferickych bunék hypoblastu, jez soucasné sbírají 
se ku stfedu povstávající dutiny stfevní. Podobné obrazy, jako kresli 
Kovalevsky, obdráel jsem jen z embryí, které jsem ve vodé (isolované 
z kokonü) péstoval. Z podobnych cervíkü mladych mám praeparáty, 
stfeva, které Kovalevsky na obr. 41. kreslí a o néraá praví: „Auf 
einem mehr nach vorn geführten Schnitte (Fig. 41.) finden wir schon 
eine sehr geräumige Darmhöhle, in deren Wandungen die Dotter
kugelhaufen und das Protoplasma mit ihren Kernen fast den gleichen 
Raum einnehmen; bei noch weiterer Entwickelung wird auch der 
Rest des Dotters verbraucht, und in den jungen Euaxes sieht man 
schon ein echtes Epithelium, welches der Darm umkleidet.“ Celkem 
vSak zdánlivé ty rozdíly mezi pozorováním mym a Kovalevského za- 
kládají se na modifikacích a rüzném stupni resor pee zloutkovych ele- 
mentü, jaké se jeví u rüznych individuí. Jediny podstatny rozdíl jest 
ten, áe Kovalevsky nepozoroval zretelné vytváíené buñky epithelové, 
které dojista jiá jsou ve stadiích Kovalevskym kreslenych zretelné 
ohranicené, a které patrné jen nedokonalymi tehdy methodami jasné 
znázornény byti nemohly.

Velmi casto a právem ukazováno na souhlasny vyvoj epithelu 
stfevního u Rhynchelmis a pijavek, jichz vajícka jsou áloutkem bo- 
hatá a jichá zástupcem jest Clepsine. Zvlásté Whitman provedl velmi 
správné parallelu o vyvoj i téchto dvou na zdání rüznych skupin cervü.
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TudiZ takd odvoldvd se* na vyvoj epithelu strevniho u Rhynchelmis, 
jenz md byti tyz jako u Clepsine. Tak cini v prvnim svdm pojedndni 
(Embryology of Clepsine Quart, journ. microsc. Sc. 1878 p. 67), kdezto 
v druhd praei svd odvoldvd se na pojedndni md (Die Embryonalent- 
wicklung von Rhynchelmis 1885).

Die obou techto praci vykladd Whitman tvoreni se epithelu 
strevniho u Clepsine ndsledovne: „Entoderm“, t. j , definitivny epithel 
dospeld belivky md puvod svfij ve volnych jadrech, jez vznikaji 
v prvotnych trech blastomerdch, kterd souhlasi s pfivodnimi ctyrmi 
koulemi hypoblastovymi u Rhynchelmis. Dotycnd jadra zmnozuji se 
po celou dobu epibolie a posldze objevi se jakozto bile skvrny na 
povrchu zloutku. Z nich vznikaji jasne hunky na periferii zloutku. 
TudiZ „the residual yolk“ (Lankesterfiv) jest uzavren do definitivndho 
entodermu, zde se rozpousti a assimiluje. Jest to jedind potrava mla- 
ddho cerva, i kdyz se tento odlouci od svd matky. Jest tedy pod- 
statny rozdil mezi tvorenim strevniho epithelu Clepsine a Rhynchelmis, 
nebot zde nejvetHi cdst novd tvorenych amoebovitych bunek pohybuje 
se na vnitrni obvod dutiny strevni, kdezto jen nekolik mdlo jich zfi- 
stdvd na periferii, u Clepsine vsak vsecky bunky soustfedi se na peri
ferii Zloutku.

V druhd svd prdci ma rovnez za to Whitman, ze zpfisob tvo
reni se epithelu strevniho u Rhynchelmis i Clepsine jest totozny, an 
di: „The formation of entoplasts takes place in the same maner as 
in Clepsine, and the residual yolk is finally inclosed in the mesen- 
teron“. Avsak tomu neni tak; kdybychom nazvaly ony nizkd bunky, 
kterd vznikaji z bunek zloutkovych a vyklddaji konecne prvni velikou 
dutinu vyse popsanou, entoplasty po priklade Whitmanove, tedy jest 
u Rhynchelmis pravy opak toho, co u Clepsine. Cely postup tvoreni 
epithelu strevniho u Clepsine a Rhynchelmis jest ndsledujici:

Clepsine
1. Tfi velikd makromery c. ento

plasty.
2. Hojnd entoplasty, t. j. proto- 

plasmovd ostrfivky s jddry, bez 
urcitdho omezeni bunecndho.

3. Vznik velmi nizkdho epithelu 
na periferii zloutkovych bunek.

Ehynchelmis
1. 4 velikd makromery.

2. Hojnd makromery vznikld de- 
lenim prvotnych 4. Na peri
ferii mensi bunky iloutkovd 
a posldze jemnou plasmou na- 
plnend.

3. Uvnitf makromer tvofi se o- 
struvky s jddry (c. entoplasty),
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jez phhybuji se z periferie ku 
stfedu. Bud jsou nizkä a po- 
zvolna vzrüstaji do vyse, aneb 
stävaji se ihned vysokym epi- 
thelem.

4. Sloupkovity epithel.
Zprävy Hoffmannovy (Untersuch, über den Bau und die Ent- 

wickel. der Hirudineen. Haarlem 1880) nemaji ceny a by ly sprävne 
Whitmanem (Journal of Morfology I. p. 114) zamitnuty.

Avsak takä u jinych zvifat znäme podobnd tvofeni epithelu 
stfevniho jako u Clepsine; mozno, ze veskerä embrya s hojnym 
zloutkem timtäz zpüsobem nabyvaji definitivnä sliznice stfevni. Reichen
bach nalezl u raka ficnäho, ze bunky hypoblastovä jsou z pocätku 
v zloutku, pozdeji pak mimo neho (?). Stehoväni se techto deje se 
tymze zpüsobem jako u Rhynchelmis; vnitrni bunky protoplasmaticke 
nabyvaji tvaru amoebovitöho s pseudopodiemi a plizi se na povrcli 
iloutku, jejz obejmou a uzavrou.

0 tvofeni se zazivaciho üstroji arthropodü, jez bohatstvim zloutku 
podobaji se üplne Rhynchelmis, vime bezpecne, ze se stomodaeum 
a proctodaeum tvofi vchlipenim epiblastu. Z prvotnych zloutkovych 
kouli, kter6 se vyvojem dalsim jeste zmnozi, tvori se z pocätku ele- 
menty, z nichz sklädä ae mesoblast. Ze zbytku zloutku tvori se me* 
senteron; jakym vsak zpüsobem, o tom nevime niceho podrobnejsiho. 
Yseobecne jen tvrdi se, 2e steny mesenteronu nepovstävaji na po- 
vrchu zloutku, nybrz uvnitf jeho: i jest tudiz velmi pravdepodobnä, 
ze epithel stfevni v tomto zloutku tym& zpüsobem vznikä a se upra- 
vuje, jako u Rhynchelmis.

Vysvetleni tabulek.
Tab. VII.

Obr. 1. Rhynchelmis Limosella, mlady cerv, prüsvitny, se hrbetni 
strany pozorovany. 
g , zauzlina mozkovä, 
vd, ceva hfbetni, 
a, klicka cevni.

Obr. 2. Tyz, se spodni strany. 
vv, vetve cevy bfisni, 
n, degenerujici nephridie.
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Obi\ 3v Tÿz, o nëco starâi stadium. 
b, slepé vëtve cevni.
Ostatni oznaceni jako na obr. 1.

Obr. 4. Mladsi stadium vÿvoje, kde praestomium postrâdâ jestë 
chobotovitého vÿmstku. 
st, stomodaeum, 
g, ganglion mozkové, 
pm , pronephridium, 
gz, pâs bunëk gangliovÿch. 
vd, ceva hrbetni.

Obr. 4. O nëco starsi stadium.

Ostatni oznaceni jako u obr. 4.
Obr. 6. Embryonâlni pokoZka rannÿch stadii vÿvoje, ze stredni brisni 

câry, v niz ulozeny jsou veliké bunky obrvené.
Obr. 7. Pricnÿ rez zadni câsti tëla mâlo pokrocilého ve vÿvoji cerva 

pri slabém zvëtseni.
ep, splostëlÿ epiblast, ep\ epiblast, jehoz elementy jsou za- 

tlaceny radami embryonâlnÿmi, 
hp, epiblast s vëtsimi bunkami rad embryonâlnÿch, 
w, prurez ïad nervovÿch, 
sw, somatopleura, 
sp, splanchnopleura, 
cZz, hypoblast.

Obr. 8. Silnë zvëtëenâ spodni câst pricného iezu stadia podobného, 
o nëco vsak starsiho. 
w, embryonâlné „mesenterium“, 
sp, splanchnopleura, sw, somatopleura, 
ep, epiblast,
a, buiiky prvotného epiblastu, zatlacené velkÿmi bunkami

Obr. 9.—11. Tri rezy vedené stadiem velmi mladÿm, znâzornënÿm 
pod pismenou A.

Obr. 9. Rez asi stïedem téhoz stadia vedenÿ (9—9), kde pâsy meso- 
blastové nesplynuly jestë, ac epiblast uzavrel blastopor. 
dz, prvotné veliké bunky hypoblastové, 
bp, perifické bunky hypoblastové, zmënëné, 
ep, epiblast, 
ws, mesoblast,

rad embryonâlnÿch (b).
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m, mf, m", veliké bunky embryonâlnÿch rad v epiblastu 
probihajicich.

Obr. 10. Rez tirnze stadiem (A 10—10), o nëco vice na pridë ve- 
denÿ. V zloutku d jsou roztrousenâ jâdra bÿvalÿch bunëk dz 
a amoebovité bunky plasmatické dd , soustredujici se kolem 
centrâlni dutiny.
hp, periferické bunky hypoblastu,
ep, epiblast, v nëmz lezi velké bunky rad embryonâlnÿch, 
a, 6, dëlici se bunky tëchto fad, 
c, dëlici se bunka v somatopleufe.

Obr. 11. Rez vedenÿ zadkem stadia {A 11—11), kde jest jestë bla- 
stopor otevrenÿ.
hp, periferické bunky hypoblastové,
Iph, volné bunky v prvotné dutinë tëlesné, 
a, h, c, d, veliké bunky ïad zârodecnÿch, v epiblastu {ep) 

probihajicich, z nichz d nâlezi fadë nervové, c radë ne- 
phridiové.

Obr. 12. Rez podobnÿ onomu, jenz znâzornën na obr. 8., avsak prvÿ 
jest veden dâle na zad dotcenÿm stadiem. 
ep a ep* prvotnÿ epiblast, zatlacenÿ bunkami rad embryo

nâlnÿch (a, 6,c), n dëlici se bunka ïady nervové, d roz- 
délenâ.

Obr. 13.—16. Rada rezû predni câsti tëla embrya pokrocilejsiho, 
znâzornujici organisaci cim dâl na zad tim jednodussi.

Obr. 13. Prûrez prvÿm segmentem, primo otvorem üst (st).
Obr. 14. Prûrez stomodaeem (si) objatÿm dvëma vrstvama bunëcnÿma, 

somato- a splanchnopleurou.
Obr. 15. Rez zaklâdajicim se oesophagem uvnitf zloutkovÿch bunëk.

w  ztlustèni splanchnopleury k tvoreni cevy brisni.
Obr. 16. Jestë dalsi rez, kde vsak neni vidët ani zâkladu nervového.

Tab. VIII.

Obr. 1. Segmentovâ postranni bradavka hmataci(?) na hypodermis 
mladého cerva .nad postranni radou bunëk gangliovÿch.

Obr. 2. Podélnÿ skoro mediâni rez embryem se stomodaeem, pro- 
dluzujicim se na spodni stranë v zâklad jicnu, kdezto na 
hrbetni stranë stëna jicnu sestâvâ skoro vÿhradnë z kouli 
hypoblastovÿch. 
vv, cevy bïisni,
sp , peritoneum prodluzujici se na zad ve splanchnopleuru,
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sm, peritoneum jakozto zbytek somatopleury, pokryvajici 
svrchni stranu p&sma brisniho n, 

hr, velikd medidni bunky virivd, tvorici na okraji ust 
spodni pysk (mw), 

st, stomodaeum, 
g , ganglion mozkovd,
mch, volnd bunky mesenchymatickd v dutine hlavy a vzni- 

kajici ze somatopleury.
Obr. 3. Medidni poddlny rez pokrocilejsim stadiem vyvoje. Pharynx 

zasahd hloubeji do hypoblastu, tvoren na hfbetni i brisni 
strane epithelem. Zuzeny oesophagus (oe) pronikd zloutkovd 
bunky a prechdzi v nadufelou dutinu d, jejiz steny sestdvaji 
z epithelu nizkdho. Ostatni oznaceni jako u obr. 2. Mimo 
to sp\ splanchnopleura a sm', somatopleura prvdho segmentu
c. hlavy.

Obr. 4.—8. Rada rezu stadiem obr. 3.
Obr. 4. Rez usty vedeny jevi velikd poloviny ganglia mozkovdho 

a comissury jicnovd cm.
Obr. 5. Rez vedeny zdkladem pharyngu. Oznaceni pdsma jako na 

obr. 2. a 4.
Obr. 6. Rez vedeny zdkladem oesophagu (oe).

vv, ztlusteni splanchnopleury k tvoreni cevy bfrisni, 
n, poloviny ganglia brisniho, v nemz zredila se intercellu- 

larni protoplasma (pi) na svrchnich cdstech.
Obr. 7. Rez vedeny nddorem embryondlndho stfreva (obr. 3. d).
Obr. 8. Rez vedeny ddle na zad, kde jest jeste solidni hypoblast. 
Obr. 9. Rez vedeny o neco mladsim stadiem, ukazujici tvoreni epi

thelu v nddoru hypoblastovem.
ps, proud protoplasmy s jddrern, stekajici na periferii dutiny. 

Obr. 10. Rez vedeny oesophagem ddle ku predu, j evict zretelny epithel, 
jehoz bunky jsou v souvislosti s koulemi hypoblastu. 
np, nephridie, 
vv, ceva brisni, 
sm, somatopleura, 
sp, splanchnopleura,
pi, zfedend protoplasma mezijddrovd v polovindch zdkladu 

ganglia bfisniho,
d, dutinka zbyvajici po splynuti obou polovin ganglia.

Obr. 12. Rez nervovou soustavou a cdsti streva mladdho cerva.
pr , protoplasmovd ostr&vky a proudy s jddry mezi zbytkem

Tr. mathematicko-prlrodoTedeckd. 10
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bÿvalÿch bunëk hypoblastovÿch, jez se rozpadly v mnoz- 
stvi vëtsich kulicek ; z tëchto povstävaji dälsi resorpci 
ci délenim (?) mensi krupëjovité elementy, roztrousené 
mezi kulickami vëtsimi. Prvotnÿ pruh hypoblastovÿ objat 
na zevni stranë jemnou muskularis (w), jiz pokrÿvâ 
zmënënâ splanchnopleura v bunky chloragogeni (c ä Z), 

w, ceva brisni,
mesenterium definitivné, 

nch, neurochord,
p l, hyalini protoplasma sreticulem cytoplasmovym,
rar, nervové sitivo,
rnz, mediäni gangliova bunka.

Obr. 13. Rez pokrocilejsim ve vÿvoji cervem dâle na predu. Zaiivaci 
roura jest valnë zuzenâ näsledkem nepatrného mnozstvi 
zloutkovÿch zbytkü, jez se jevi jakozto : 
z, vëtsi a mensi kulicky zloutkové, barevné a lesklé, 
zï, shluky kulicek hyalinich, bezbarvÿch, 
po, ostrûvky protoplasmové, se zbytky kulicek zloutkovÿch, 
6, amoebovité bunky s jâdry na periferii, pod muscularis (m), 
ep, definitivni epithel strevnl, 
chl, chloragogeni zlâzy, 
v d , ceva hrbetni, 
w , ceva bïisni,
rar1+2, pôle sitiva nervového, vzniklé ze 2 horenich rad 

jâdrovÿch,
rar3, pole sitiva nervového, vzniklé ze zpodni rady jâdrové, 
rar4, pole sitiva nervového, vzniklé z vnitrni rady jâdrové,
Z, peritoneâlné bunky odlucujici se z povrchu svalû. tëlnich 

a plovouci v dutinë brisni jakozto tëliska bludnâ.
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6.

Zur B erechnung der absoluten Störungen.

Von Docent Dr. W. Laska in Prag.

(Vorgelegt den 6. Feber 1891.)

1. D i e  G r u n d g l e i c h u n g e n .

Seien # , */, z die Coordinaten eines Planeten, dessen Masse wir 
als verschwindend klein annehmen, sei ferner

r2 = :  x 2 -(- y 2 -(- z2

c o s H = ^ . ^  +  Z- . * + ± . h .
r rx r rx r rx

wobei xx , yx , zx und rv die Coordinaten des störenden Körpers sind 
Setzt man

so lauten die Differentialgleichungen des Dreikörperproblems in jenem 
speciellen Falle, den wir im Auge haben, wie folgt:

— r 2 -J- r\ —  2rrx cos H

dt4 ' ra dx

(1)

Setzt man
x — r cos b cos l 
y — r cos b sin l 
z — r sin b

(2)

so erhält man ein neues System:
io*
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ol2' 
dt

Dß
Dr

'r n 7 ldl\ ldb\ x2 v dx . v dy . „Dz D-  — r cos2 b U - —  r 7-  4 -  = X —  4 -  Y 4 -  Z — — -t2 \dlj \d tj ' r2 Dr ' Dr ' Dr Z
d l  ,  , dl\ v  Dcc . „  Dy , „  Dz Dß
M r cosbd i r x ü + Y i + z w = it r  (3)

i. • 7 [dl\ 2 . <2 / d&\ v dx dy , „dz D
is,n 4 (a) + a  r *)= 2  w+ Y i + z w= ir ‘ cos \ß

db

Setzt man endlich

so folgt:

oder auch

sin b — sin i sin (v —  ca) 
cos b cos (l — ß ) zr cos (u —  ca) 

cos b sin (l —  ß )  zz cos i sin (y —  ca)

d2r ldv\ 2 . x2   Dß
dt2 V \dt J ' r2 Dr

d I ,  d v \   Dß
dt \ dt] Du

„ . .dv di . Dßr sin i-=-----y- zz — r cos i -----dt dt Dca

« . . dv d£l Dßr* sin i -r- r—— — r — — dt dt di

(4)

(5)

(6)

Um zu einer genäherten Lösung des Problems zu gelangen, 
führen wir die Grössen (#), (?/), (z) ein, welche durch die Glei
chungen :

d2 (#)
dt2

d2 (y)
dt2

d2{z) 
dt2

x2- ^ -  — 0

+  « * - ^ -  =  0 

+  *a - ^ -  =  0

(7)

bestimmt sein mögen. Für diese ergeben sich analoge Gleichungen:

d2{r)
dt2 - « [ » w ] , + “, ^ ) = 0

l[w*a«]=°
« = °

(8)
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Aus welchen sofort

(r), £ ( ? )  =  Co»*t =  C, (9)

(t) == Const — C2
folgt.

Nehmen wir nun an, wir hätten das Yerhältniss rj der Glei-
chung

T

w  =  1 + ’ '
(10)

dann können 
Gleichung (8)

wir sofort auch ( r )  und hiemit r  finden, 
kann auch geschrieben werden wie folgt:

Denn die

d 2 ( r )  

dp
wenn man also

(11)

setzt, so wird:
(1+J - 1+/ (12)

d 2 ( r )  

dP (r)3 +  x  (r)a ( ! + / ) — 0 (13)

Dabei soll /  als Funktion von (v) gegeben sein.
Diese Gleichung wollen wir derart transformiren, dass

t-t und
( r )

(«)
zu Variablen werden.

Zunächst ist unter Weglassung der Indices

dr
dt

dPr
dP

II 1

dt

d2 — I d —
,2 T 1 r

14 J \ dt
Ferner wird

dt

d — r
dv

dv
dt

d — r a
dv
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d e
r

dv j
so dass also

cZV __ ^  r C\
dt"1 dv2 3’2

Fügen wir nun die Indices hinzu und setzen das Resultat in 
die Gleichung 13. ein, so folgt

Ist nun /  als Funktion von (V) gegeben, so erhalten wir (r) als 
Funktion von (y) und aus der Gleichung

(y) als Funktion von t. Hiemit sind diese beiden Grössen als Funktionen 
von t gegeben, vorausgesetzt natürlich, dass /  als Funktion von (y) 
gegeben ist. Da wir überdiess r] kennen, so haben wir auch r als 
Funktion der Zeit.

Um 7j zu erhalten, setzen wir

(14)

(15)

und substituiren in die Gleichung

die Beziehung
r — (r) (1 +  n)-

Beachtet man, dass

und dass
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so folgt:

d*r)
( ! + , ) - ( ! + , ) “•(!  + / Idt)'

_ ( r y
-  c ?

dsi
~Zr

( 1 6)

Behalten wir nur die ersten Potenzen von r], so wird ferner

d2v I A (rY
C\ dr (17)

Die Integration der letzteren Gleichung bietet keine Schwie
rigkeit.

Ist einmal rj als Funktion von (u) bestimmt, dann liefert uns 
die Gleichung:

d ^ ~(r)
d (v)‘‘

1
— 7n (1 VY

(r) als Funktion von (u). Ferner die Gleichung

d(v) q
dt (r)-

(i>) als Funktion von t. Damit ist aber auch

r  =  (r) (1 +  rj)

als Funktion der Zeit gegeben.
Um v zu erhalten, gehen wir von der Gleichung

r** = iui+yi«*o
aus, aus welcher 

also

dv _  1 + / 1 dl
d (v)~ ~  (1 -b 1?)*

folgt. Hiemit ist v als Funktion von (v) und somit auch als Funktion 
von t gegeben.
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Unsere Fundamentalgleichungen (16) und (18) können nun, wie 
folgt, geschrieben werden:

^ ,  +  a + i ) ( l - [ g | - ] , [ =  - ^ ^ -  (19)

( 1 + ’i ) ! ^ )  =  1 + / I d i  <20)
dv 

d (i

Wobei rj und [dv \ d{v) — 1] von der Ordnung der Störungen 
ist. Wir übergehen nun zur analytischen Darstellung der Abhängigkeit 
der Grössen

( * )  (y) (z)
x y z

von einander. Die Fundamentalgleichungen schreiben wir wie folgt;

d%x . „ x d£l
H F + *  p r  — te-
d2y  I y  — Dü
dt2 "T" r3 dy
d2z 2 z  dSl

dz

In diese führen wir ein neues System von Variablen:

f i  f i  f i

9\ di 9z

welche durch folgende Gleichungen bestimmt sein mögen:

dx o j.* + « y . = i .
%  +  x'fi — 9i (21)

^  +  * V .= 9 ,
ferner

d f \  _ _  f 2  i
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sowie

Setzt man

so wird

d9i
dt

^ 2
dt

d_9*
dt

^  +  "ta 
2SI

^ -  =  ?»/3 +
dSl
dz

, _ 1 d (x)
71 (x) dt
/■ — ___1 d (y)
72 “  (y) dt
* _  1 d(e)
h ~  (z) dt

£ ® + . ® = o

und wir haben die Systeme:

sowie

d_
dt
d_

dt

A
dt

9i 0*0
■ z
92 iy)

93 Kz) =  (* )-s-

d ~ x  ’ __ 01
dt » _ (*)
d ' y " — &
dt _(y)_ (y)
d '  z _  0 ,

dt («)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

welche die analytische Abhängigkeit der besagten Grössen darthun. 
Die Anwendung dieser Theorie auf praktische Probleme soll der 
Gegenstand einer weiteren Mittheilung sein.
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O jisté transformad rovnic pohybu elliptického.
Napaal docent Dr. V. Láska v Praze.

(Predlozeno cine 6 . února 1891.)

7 .

Zavedeme-li do známych rovnic

nové neznámé 

tak, by

* £  +  **< l + „ > £  =  0dt'1
d 2y
dt2 
d*z

k \ l + m ) - ^ = 0

dt, , i 2( l + m ) ^  =  0

(P X t

ei(P + jy + kx

kdeá i  j  k quaternionové jednotky znamenají, tedy jednotky urcené 
rovnicemi

ii  — j j  — kk — — 1 
ij  — — jk  
ik  zz — ki 
j k  — — kj

pak obdrzíme následní rovnice:

Z rovnic posledních plyne integrad
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.2 — r
dt — '

„ dip _  
dt — a ,

Jsou-li
q̂p Ay Ax

nov6 integracni konstanty a sice takovG, ze

Cq)Aq, —  G yAy  —  = : C #

pak bude C# urceno rovnici

r w - c »
a my obdriime

9* — Ayft 
f  =  Ay&

z =  V

Rovnice zdkladni nabudou potom tvaru

d 2ra r ( +  Ay +  Ax k 2 (1 m ) - ^2 —  0

d / .jd& \ r
d t\ r d T / = C *

PoloZme rovinu dr&hy tak ip =  % — 0, pak bude q> =: & a

^9 ~h ^  H” A\ — 1

Tim obdr^ime nejjednoduSsi tvar rovnic z&kladnich, ktery jest od 
polohy roviny pohybu nez&visly.

Z pfedch&zejicich uvah jest ztejmo, 2e rovina drdhy ztiplna jest 
urcena, zn&me-li konstanty

Ay Ay \

Abychom si zjednali souvislost mezi soufadnicemi pravouhel- 
nymi a velicinami cp ip %, pfipomefime si, ie
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el(p- \ _  ĉos ç , _j_ (C08 ÿ  j  8{n ÿj (cos %-\-h sin %)

a áe tudí2 bude i

i  j  -f- “  ^ — (cos <p -f-1 sîw qp) (cos ip -\~j sin if>) (cos % -j- & sin %)

Z ceho2 plyne

cos <p cos ip cos X —  sin <p sin if) sin % — 0
. , . . Xsin (p cos if) cos % “T cos qp sm if) sm x ~  —

sin if) cos (p cos X -f- cos if) sm (p sm x ~ ^
2

sin X cos (p cos if) -j- cos x sm <p sm if) — —

Rovnicim tëmto mo2no pomoci velice snadnÿeh transformad 
dáti pomërnë pohodlnëjsi tvar.

Piseme-li

sin x [cos (p sin if) -j- sin tp cos if) ctg x]

Pak obdr2imo s ohledem na rovnid

sm cp sm tbctq x — ----------------
cos (p cos if)

následní tvar:
x  __ sm x
r cos (p cos if) [cos2 (p sin if) cos if) -(- sm 2 (p sin if) cos ip]

Tak 2e

Polo2ííme-li dále

x  __ sin ip sin x
r cos tp
y __ sin ip sin x
r cos if)
z __ sin (p sin if)
r cos x

pak bude
m — sin (p sin if) sin x
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x  __ 2m
r sin 2tp
y  _ 2m
r sin 2iff
z __ 2m
r sin 2%

Netreba zvlâstë pfipomenouti, ze ■S' nie jiného nenl nez pravâ 
anomalie v.

Abychom die tëchto vzorcû z danÿch elementû urciti mohli sou- 
radnice, zjednâme si znâmÿm zpûsobem r a. v. Dâle nutno urciti 
konstanty Ag? Aip Xx , které obdrzime pomoci ühlü tp % ÿ  a pravé 
anomalie v.

Bude zajisté

cos tp cos i}> cos % — (sin tp sin ip sin %) 2
t t r

a ponëvadZ 

i
cos y) cos il> cos % — sin tp sin ÿ  sin x

x y zm -------- ------r r r
takZe obdrzime

sin 2<p — 2 —— —r r
• o / o ® 2sin 2ip — 2 --------r r
• o o x  ysin ¿ 1  — 2 ------ —r r

tlm jest i jedenkazdÿ ühel

9 $ X

znâm. Polo2ime-li pouZitim znâmÿch oznaceni

u — v - \-n  —  SI

—  — cos u cos SI —  sin u sin SI cos i r

—  =  cosu sin SI -I- sin u cos SI cos ir 1
z . . .

—  zz sm u sm i r

bude
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Tim konecnë obdrzime:

A h
x_
V

Pii skutecném vÿpoctu bude nâm se jednati o to, stanoviti qua
drant jednoho kazdého ühlu.

K tomu cili pouzijeme geometrického vÿznamu dotycnÿch ühlû.
Uhel ç>, iff, % jest onen, kterÿ uzavirâ projekce délky prûvodice 

r nâ plochy YZ, XZ, XY  s osou F, Z, X.
Z tohoto geometrického vÿznamu plynou nâsledni relace, které 

riâm umoZnujl ühly <jp % i]> presnë urcitî :

z _ ysin (p =
V  s2 +  y-

COS (p —
V z' +  y2

sin ip —
X cos xj> 3

\ f  x"1 Z2, Y  X2 -\- Z2

sin % = y cos % — X

V  x* + y2 V  x ' +  y- *  *  =  i

Poslednim sloupcem nabyli jsme pomoci geometrického vÿznamu 
nejjednoduëàich vzorcû.
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Kritisches Verzeichniss der Ostracoden Böhmens.
Von V. Vävra,

Assistent am zoolog. Institut d. böhm. Universität in Prag.

(Vorgelegt am 6 . März 1891.)

Hiemit lege ich in Kürze die Kesultate meiner Studien über die 
in Böhmen einheimischen Ostracoden vor.

Die Muschelkrebse sind in unserer Fauna durch zwei Familien, 
die Cypridae und Cytheridae repraesentirt. Die bisher von mir in 
Böhmen beobachteten Arten derselben, über welche ich eine Mono
graphie (die im „Archiv für die naturwissenschaftliche Landesdurch
forschung von Böhmen erscheinen wird) vorbereite, führe ich im 
folgenden Verzeichnisse an:

1. Farn. Cypridae.

Gattung 1. Notodromas, Lilj.

Cypris, 0. F. Müller. 1785. Entom. p. 48.
Notodromas, Liljeborg. 1853. De crustaceis p. 94.
Cyprois, Zenker, 1854. Mon. d. Ostr. p. 80.

1. N o t o d r o m a s  monacha ,  0. F. Mül l e r .  

Notodromas monacha, autorum.
Cypris variabilis (jun.), leucomela (jun.), nubilosa (jun. (5*), bimuri- 

cata (adult. Q), monacha (adult, c?), Koch, 1837. Deutschi. Crust. 
h. 10. n. 3—4. h. 11. n. 1—2. h. 12. n. 4.

Pflanzt sich nur geschlechtlich fort. In klaren Gewässern überall 
häufig.

8.
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Gattung II. Candona, Baird.
Cypris, aut.
Candona, Baird, 1850, Brit. Entom. p. 159.
(Char. emend.)
Hauptmerkmal: Das zweite Fusspaar endigt mit drei Borsten. Bran- 

chialanhang des zweiten Maxillenpaares rudimentär, aus zwei ge
fiederten, direkt dem Protopoditen aufsitzenden Borsten bestehend.

2. Ca n do na  r o s t r a t a ,  Brady and Norman.

Caudona rostrata, Brady and Norman, 1889. A raonogr. p. 101.
Diese bisher nur im männlichen Geschlecht aus England und 

Norwegen bekannte Art fand ich in beiden Geschlechtern in Torf
mooren des südlichen Böhmen, und zwar bei Hurkenthal im Böhmer
walde (VIII. 1887) und im Gatterschlager Teiche bei Neuhaus 
(IX. 1890).

3. C a n d o n a  p u b e s c e n s  (Koch).

Cypris pubescens, Koch, 1837, Deutschi. Crust. h. 11. n. 6.
Cypris compressa, id. ibid., 1838. h. 11. n. 17. Fischer, 1851. Üb. 

d. G. Cypris. p. 144.
Candona compressa, Liljeborg, 1853. De crust. p. 129. Brady, 186S. 

A monogr. p. 382.
Candona pubescens, Brady and Norman, 1889. A monogr. p. 101

Brady and Norman halten (in der Monographie vom J. 1889) 
Fischer’s Cypris compressa für Candona rostrata, doch der vom letzt
genannten Autor gegebenen Abbildung des zweiten Fusspaares nach, 
ist nicht zu zweifeln, dass es C. pubescens Koch ist. Die untere End
borste an diesem Fusspaare ist bei Caudona rostrata nur so lang, 
wie das letzte kleine Glied.
Fundort: Judenteich bei Frauenberg (VIII. 1887). Tümpel bei Vorech. 

(VII. 1890.)
Verbreitung: Britischeinsein, Norwegen,Schweden, Russland, Deutsch

land und Frankreich.

4. Ca ndona  f a b a e f o r m i s  (Fischer).

Cypris fabaeformis, Fischer, 1851, Üb. d. G. Cypris p. 146.
Candona fabaeformis, Liljeborg, 1853. De crust. p. 207. Brady and 

Norman, 1889. A monograph. p. 103.
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Candona diaphana, Brady and Robertson, An. a. Mag. Nat. hist. 
1870. p. 18.
Das Männchen übertrifft an Zahl die Weibchen. Ich fand diese 

Art stets im Frühjahre in seichten Wiesentümpeln bei Bechowitz. 
Verbreitung: England, Schweden, Russland und Frankreich.

5. Candona  c a n d i d a  (0. F. Müller).

Cypris candida, 0. F. Müller, 1785. Entom. p. 62. et autorum. 
Candona candida, autorum.
Candona lucens, Baird, 1850. Brit. Entom. p. 160.
Candona similis, id. ibid. p. 162.
Cytheridea zetlandica, Brady, 1868. Monogr. p. 428.

Durch die Struktur des zweiten Fusspaares von den drei letzt
genannten Arten leicht erkennbar. Das vorletzte Glied ist nämlich 
nicht wie bei diesen durch eine Querwand zertheilt. Interessant ist 
es, dass diese Art sich auch parthenogenetisch vermehrt. Das Männchen 
fand ich bisher nur im Gatterschlager Teiche bei Neuhaus, u. z. 13 
Exemplare unter 180 weiblichen Individuen.
Fundort: Bassin im Museum (VI. 1888). Kunratitzer Teich (IV. 1887). 

Klican (V. 1887). Pürglitz (V. 1888. IX. 1887). Torfmoore bei 
Neuhaus.

Verbreitung: Überall häufig. Auch im Brackwasser.

Gatt. III. Typhlocypris, Vejd.

Typhlocypris, Vejdovsky, 1882. Thier. Org. p. 64.
Durch Mangel des Auges charakterisirt. Im übrigen knüpft sich 

an die Gattung Candona an.

6. T y p h l o c y p r i s  e r em i t a ,  Vejd.

Typhlocypris ereraita, Vejdovsky, 1882. Thier. Org. p. 64. Sostaric, 
1888, Prilog pozn. faune. p. 50.
Von Prof. Dr. Vejdovsky in den Brunnen Prag’s entdeckt. Ich 

fand sie bei der Reinigung des Brunnens in Prag, Brenntegasse. 22. 
Verbreitung: Bisher ausser in Prag nur in Agram gefunden (Öostavic).

Gatt. IV. Candonopsis, n. g.
Hauptsächlich durch den aus drei gefiederten Borsten bestehenden 

Branchialanhang des zweiten Maxillenpaares charakterisirt. Der Mandi-
Tr. mathematicko-prlrodoYÖdeckd. 11
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bulartaster sehr verlängert. Die hintere Borste an den Abdominal
anhängen fehlt. Auch im übrigen weicht sie von der Gattung Caudona 
so ab, dass ich es für nothwendig hielt, die betreffende Art zu einer 
besonderen Gattung zu erheben. —

7. Ca n d on op s i s  k i n g s l e i i  (Brady and Robertson).

Candona kingsleii, Brady and Robertson, 1870. Ann. an. Mag. Nat. 
Hist. p. 17. Brady and Norman, 1889, A monograph. p. 102.
Ich fand diese Art im Judenteiche bei Frauenberg. (VIII. 1887.) 

Bisher nur in Britischen Inseln gefunden.

Gatt. V. llyocypris, Brady and Normann.

Cypris, autorum.
llyocypris, Brady and Norman, 1889. A monogr. p. 106.

Erkennbar durch den verkümmerten, deutlich zweigliedrigen 
Taster des zweiten Maxillenpaares.

8. l l y o c y p r i s  g i bba  (Ramdohr).

Cypris gibba, Ramdohr, 1808. Beitrag, p. 91. Brady, 1868. Monogr. 
p. 369.

Monoculus puber, Jurine, 1820. Hist. d. Mon. p. 171.
Monoculus bistrigatus, id. ibid. p. 177.
Cypris biplicata, Koch, 1838, Deutschi. Crust. H. 21. n. 16. Fischer, 

1851. Üb. d. G. Cypris. p. 150.
Cypris bistrigata, Liljeborg, 1853. De crust. p. 122. 
llyocypris gibba, Brady and Norman, 1889. A monogr. p. 107.

Das dritte Glied des zweiten Antennenpaares trägt einen Büschel 
von gefiederten Schwimmborsten, welche die Endklauen um die Hälfte 
ihrer Länge überragen.
Fundort: Elbe-Kostelec (V. 1888—89). Neratowitz (X. 1888). 
Verbreitung: England, Frankreich, Deutschland, Schweiz und Russland.

8. a) l l y o c y p r i s  gibba,  var.  r e pe ns ,  mihi .

Vom morphologischen Standpunkte dadurch interessant, dass die 
Schwimmborsten verkümmert, steif und nicht gefiedert sind. Dieselben 
sind so kurz, dass sie nicht das Ende des vierten Antennengliedes 
überragen. Ich fand diese Varietät in Quellen sehr kleiner Dimmen-
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sion, einUmstand aus dem vielleicht die Verkümmerung der Schwimm
borsten resultiren dürfte.
Fundort: Radlic b. Prag (I. 1887. III. 1888). Roztok b. Pürglitz 

(IX. 1887).

Gatt. VI. Cypria, Zenker.

Cypris, autorum.
Cypria, Zenker, 1854. Mon. d. Ostr. p. 79.

Die Schwimmborsten so lang, dass die Eudklauen nur das erste 
Drittel derselben erreichen. Mandibular-Taster und die Taster des 
ersten Maxillenpaares enorm entwickelt. Das letzte Glied des zweiten 
Fusspaares klein, von der Länge eines Drittels des vorletzten Gliedes.

9. C y p r i a  o p h t h a l m i c a  (Jurine).

Monoculus ophthalmicus, Jurine, 1820. Hist. d. Mon. p. 178.
Cypris compressa, Baird, 1835. Transact. p. 100. et autorum.
Cypris punctata, Koch, 1837. Deutschi. Crust. H. 21. et autorum. 
Cypris elegantula, Fischer, 1851. Üb. d. G. Cypris. p. 161.
Cypria ophthalmica, Brady and Norman, 1889. A monog. p. 69.

Das ganze Jahr hindurch, auch im Winter unter der Eisdecke, 
überall häufig.

Gatt. VII. Cydocypris, Brady and Norman.

Cypris, Sars, 1863. Zoolog. Reise, pag. 27., Brady, 1868. Monogr. 
p. 374.

Cyclocypris, Brady and Norman, 1889. A monog. p. 70.
Brady and Norman zählen hieher nur die Art C. globosa, von 

welcher ihnen nur das Männchen bekannt war. Ich fand von dieser 
Art beide Geschlechter und nach genauer Durchsuchung ergab es 
sich, dass alle diejenigen Arten der Gattung Cypria, die Brady and 
Norman als „very tumid“ bezeichnet, hieher gehören.

Hauptmerkmal: Die Länge des letzten Gliedes des zweiten Fuss
paares beträgt zwei Drittel des vorletzten Gliedes. Das Männchen 
hauptsächlich dadurch charakterisirt, dass am zweiten Antennenpaare 
keine Sensitivborsten entwickelt sind, die bei den Männchen der vor
angehenden Gattungen stets vorhanden waren.

11*
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10. Cyc l oc yp r i s  l a e v i s  (0. F. Müller).

Cypris laevis, 0. F. Müller, 1785. Entom. p. 52.
Monoculus ovum, Jurine, 1820. Hist. d. M. p. 179.
Cypris minuta, Baird, Transact. 1835. p. 99. id. 1850. Brit. Entom. 

p. 155.
Cypris ovum, Liljeborg, 1853. De crust, p. 113. et autorum.
Cypris brunnea, lepidula, Koch. 1837. Deutschi. Crust. H. X. n. 5—6. 
Cypris vulgaris, Zaddach. 1844. Prodrom.
Cypris pantherina, Fischer, 1851. Üb. d. G. Cypris. p. 163.
Cypria laevis, Brady and Norman, 1889. A monogr. p. 69.

Unserer Muschelkrebse die kleinste Art. Überall verbreitet.

11. Cyc l oc yp r i s  g l obos a  (G. 0. Sars).

Cypris globosa, G. 0. Sars, 1863. Zoolog. Reise, p. 27.
Cypris cinerea, Brady, 1868. Monogr. p. 374.
Cyclocypris globosa, Brady and Norman, 1889. A monogr. p. 71.

Das Weibchen war bisher unbekannt. Ich fand beide Geschlechter 
in einem Torf-Tümpel bei Hurkenthal im Böhmerwalde (VIII. 1887). 
Verbreitung: Bisher nur aus England und Norwegen bekannt.

Gatt. VIII. Cypridopsis, Brady.

Monoculus, Jurine. Cypris autorum.
Cypridopsis, Brady, 1868. Monogr. p. 375.

Kleine Arten, deren Abdominalanhänge verkümmert, auf zwei 
peitschenförmige Borsten reducirt sind. Morphologisch interessant ist 
die Thatsache, dass bei C. vidua (auch bei variegata und picta, die 
in Böhmen nicht Vorkommen) der Branchialanhang des zweiten Ma
xillenpaares aus einer Fächerplatte mit fünf gefiederten Borsten besteht, 
dagegen bei der zweiten Gruppe derselbe rudimentär, nur als zwei 
Borsten entwickelt ist, gerade so, wie bei der Gattung Caudona. Im 
übrigen stimmen aber die beiden Gruppen überein.

12. C y p r i d o p s i s  v i dua  (0. F. Müller).

Cypris vidua, autorum.
Cypris maculata, strigata, Koch, 1837. Deutschi. Crust. H. 10. n. 2. 

H. 36. n. 19.
C)rpris sella, Baird, 1850. Brit. Ent. p. 158.
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Cypridopsis vidua, Brady and Norman, 1889. A monogr. p. 89. 
Überall verbreitet.

13. C y p r i d o p s i s  n e w t o n i, Brady and Robertson.

Cypridopsis newtoni, Brady and Robertson, 1870. Ann. and. Mag. Nat. 
hist. p. 14., Brady and Norman, 1889. A monogr. p. 90.
Litoral im Unter-Pocernitzer Teiche in grosser Menge. (VII—IX. 

1888.)
Verbreitung: Bisher nur aus England und Schottland bekannt.

14. C y p r i d o p s i s  v i l l o s a  (Jurine).

Monoculus villosus, Jurine, 1820. Hist. d. Mon. p. 178.
Cypris Westwoodii, Baird, 1850. Brit. Ent. p. 156.
Candona brachyura, Heller, 1871. Unters, ü. d. Crust. Tirols, p. 27. 
Cypridopsis villosa, Brady, 1868. Monog. p. 377., Brady and Norman, 

1889. A monogr. p. 90.
Fundort: Das ganze Jahr hindurch im Bassin im alten Museum zu 

Prag. Roztok b. Pürglitz (VIII. 1887).
Verbreitung: England, Schweden, Belgien, Fraukreich, Schweiz und 

Tirol.

15. C y p r i d o p s i s  sma r a gd i na ,  n. sp.

Durch die Länge der Schwimmborsten, welche die Endklauen 
am zweiten Antennenpaare überragen, leicht erkenntlich.

Ich fand diese Art in kleinem Teiche in Ober-Baumgarten bei 
Neuhaus (VII—VIII. 1890).

Gatt. IX. Cypris, 0. F. Müller.

Brady and Norman haben einige Arten, welche hauptsächlich 
durch die Kürze der Schwimmborsten ausgezeichnet sind, in die 
Gattung Erpetocypris zusammengefasst. Da aber dieselben im Übrigen 
mit den Merkmalen der Gattung Cypris übereinstimmen, und als 
auch die Schwimmborsten bei ein und derselben Art in ihrer Länge 
variiren können, wie ich es bei Ilyocypris gefunden habe, so kann 
man Erpetocypris höchstens nur als Untergattung gelten lassen.
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a) Untergattung: Erpetocypris, Brady and Norman.

16. Cypr i s  s t r i g a t a ,  0. F. Müller.

Cypris strigata, 0. F. Müller, 1785. Entom. p. 54. Brady and Norman, 
1889. A monogr. p. 85.

Cypris Jurinii, Zaddach, 1844. Prodr. p. 36., et autorum.
Cypris lucida, Liljeborg, 1853. De crust, p. 122.
Fundort: Feldgraben bei Bechowitz (IV. 1887—88). Munitzer Teich 

(II. 1889). Tümpel bei Vofech (V. 1890).
Immer nur im Frühjahre.

17. Cypr i s  r ep  tans ,  Baird.

Cypris rep tans, autorum.
Candona similis, Baird, 1850. Brit. Entom. p. 162.
Fundort: Hloubetin (IY. Y. 1888). Chotzen (YIII. 1886).

18. Cypr i s  ol i vacea ,  Brady and Norman.

Erpetocypris olivacea, Brady and Norman, 1889. A monogr. p. 89.
Diese Art fand Prof. Dr. Ant. Fric in einer Quelle bei Obfistvi 

im April 1888.
Verbreitung: Nur in England und Schottland.

b) Untergattung: Eucypris, mihi.

19. Cypr i s  pubera ,  0. F. Müller.

Cypris pubera, autorum.
Fundort: Lobkowitz (V. VI. 1886—87), Elbe-Kostelec (Y. 1888), Hlou

betin (V. 1887), Vofech (V. 1889). 20

20. Cypr i s  Fi s  ehe r  i, Liljeborg.

Cypris fasciata, Fischer, 1851. Üb. d. G. Cypris. p. 151.
Cypris Fischeri, Liljeborg, Fish. Exhib. 1883. p. 146. Brady and 

Norman, 1889. A monog. p. 81.
Fundort: Wiesentümpel b. Elbe-Kostelec (V. 1888).
Verbreitung: Bisher nur aus Russland und Schweden bekannt.
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21. C y p r i s  i n c o n g ru e n s ,  Ramdohr.

Cypris incongruens, Ramdohr, 1808. Beitr. p. 86., et autorum.
Cypris aurantia, Jurine, 1820. Hist. d. Mon. p. 172., et autorum. 
Cypris fusca, Strauss, 1821. M£m. d. 1. g. Cypris. p. 59.

Die einzige Art aus der Gattung Cypris, bei welcher auch das 
Männchen vorkommt.

Überall verbreitet.

22. Cy p r i s  f u s c a t a  (Jurine).

Monoculus fuscatus, Jurine, 1820. Hist. d. Mon. p. 174.
Cypris fusca, Baird, 1850. Brit. Ent. p. 154., Brady, 1868. Monog. 

p. 362.
Cypris fuscata, Zaddach, 1844. Prodrom., Liljeborg, 1853. De crust, 

p. 114., Brady and Norman, 1889. A monog. p. 73.
Bei uns eine der selteneren Formen.

Fundort: Bechowitzer Wald.

23. Cy p r i s  r e t i c u l a t a ,  Zaddach.

Cypris reticulata, Zaddach, 1844. Prodrom, p. 24., et autorum.
Cypris affinis, Fischer, 1851. Üb. d. G. Cypris. p. 32., et autorum. 
Fundort: Neratowitz. Elbekostelec. Hloubetin. Chotec. Gatterschlag. 
Verbreitung: Britische Inseln, Schweden, Deutschland, Russland.

24. Cypr i s  c l avata ,  Baird.

Cypris clavata, Baird, 1850. Brit. Ent. p. 157. Liljeborg, 1853. De 
crust, p. 121.

Fundort: Elbe-Kostelec (V. 1888—89). Chaloupky b. Pürglitz (VIII. 
1886).

Verbreitung: Bisher nur in England und Schweden gefunden.

25. Cypr i s  v i r e n s  (Jurine).

Cypris virens, autorum.
Cypris ornata, Fischer, 1851. Üb. d. G. Cypris. p. 157.
Cypris helena, Moniez, 1887. Bull. p. 2.
Fundort: Bechowitz. Vysocan (V. 1886). Amalienberg b. Pürglitz. 

Chaloupky b. Pürglitz (V. 1888).
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26. Cy p r i s  f a s c i a t a ,  0. F. Müller.

Cypris fasciata, 0. F. Müller, 1785. Entom., et autorum.
Cypris ephippiata, Koch, 1837. Deutschi. Crust. H. 12. n. 1—2. 
Erpetocypris fasciata, Brady and Norman, 1889. A monogr. p. 86.

Diese Art gehört nicht in die Untergattung Erpetocypris, da die 
unteren Antennen mit langen, gefiederten Schwimmborsten, die bis 
zur Ende der Klauen reichen, ausgestattet sind.
Fundort: Hloubetin. Krumau (VIII. 87). Padrt (VII. 1886). Judenteich 

bei Frauenberg (VIII. 1887). Gatterschlager Teich (VI. 1890). 
Verbreitung: Norwegen, Danmark, Schweden, Belgien, Deutschland, 

Tirol und Ungarn.

II. Fam. Cytheridae.
Aus dieser Familie, welche etwa 153 vornehmlich marine Arten 

umfasst, sind nur 6 Arten als Süsswasserbewohner bekannt.

Gatt. 1. Limnicythere, Brady.

Cythere, Baird, 1850. Brit. Ent. p. 163.
Limnicythere, Brady, 1868. Monog. p. 419.
Acanthopus, Vernet, 1879. Bull. d. 1. Soc. Vand. p. 516. 
Limnocythere, Dahl, 1888. Die Cytheriden. p. 615.

27. L i m n i c y t h e r e  Sta t ionis ,  n. sp.

Diese Art lässt sich zu keiner der 5 bekannten Arten ziehen. 
Fundort: Gatterschlager Teich b. Neuhaus (VII. VIII. 1890).
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9.

Optick4 konstanty rhamnosy.
Podavaji P. Paftzek a Ot. Sulc v Praze.

(Predlozeno due 6 . brezna 1891.)

Rusky chemik p. Kanonikov uverejnil v zurndle ruskd chemi- 
ck6 spolecnosti ’) vztah, ktery nalezl mezi lomivosti a otdcivosti roz- 
toku ldtek aktivnych v neaktivnych rozpustidlech.

1. IJhel (a) otoceni roviny polarisacni a uhel (A) minimalnd 
odchylky [a sice volen pro hranol 60ti stupnovy] souvisi rovnici line- 
drnou:

kde A a B jsou konstanty na rozpuStend ldtce i rozpustidlu zavislA
2. Pomer konstant A, B jest opet velicinou stdlou, a sice pro 

urcitd rozpustidlo, neodvisle od ldtky rozpustend:

3. Ve zndm^m vzorci Biot-Aragove o specifickd lomivosti smesi

kde M, S, N znaci mnozstvi, specifickou vdhu, index lomu roztoku 
(smesi); mu m2\ st , s2 nt , n2; tytdz veliciny pro soucasti, stoupd hod-

pro ldtku rozpustSnon pocitand jest pribliZne staid. 
Tak nalezl p. Kanonikov'.

*) JKypHajH. pyc. 0 6 . XV. 436, XVI. 119.
*) Vzorec, kterym ke skuteSnosti se pribliziti snazi, podal nejnoviji p. A. 

Buchkremer. Zeitschr. f. Phys. Chem. Bd. VI. p. 161.

a  — A . A  -f- B, (I)

T =  konst. A 3 (II)
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ad 1) Látka rozpusténá: A B B
A

Cl2H22On Sacharosa ve vodé 11*40 — 268-23 — 23-529
C6 h 120. Dextrosa 9*79 — 231*19 — 23*616
Ci2H220 11 Laktosa 9*73 — 229*69 — 23-606

ad 2) Rozpustidlo B
A

OH2 voda . . . — 23-58
C2H#0  éthylalkohol . . — 25-82
CC13H chloroform . — 32-46

V 100 d. (dle váhy) 
roztoku jest cukru 

ad 3)

—=—  pro roztok b
Sacharosa

n — 1 
s pro cukr

10-01 0-33489 0-3465
20-85 33712 3505
36-80 33910 3485
51*57 0-34193 0-3484

Nasí snahou bylo uvedené poméry studovati pri rhamnose 
C6Hi20 5 . H20, cukru to nedávno od p. dr. Raymana popsaném astu- 
dovaném1), jenz jediny ze znamych cukrü rozpoustí se ve vsech alko- 
holech a tím ku mérením sem spadajícím zvlásté je zpusobilym.

Vysledky, kterych jiz p. dr. Rayman dosel, jsou tytoa):
1. Rhamnosa otácí rovinu polarisacní ve vodnych roztocích v pravo. 

Specifická otácivost pro molekulu C6H120 5 jest téméí nezávislá na 
koncentraci roztoku totiz:

[«]d =  - f  9°3-
Roztoky cerstvé jeví abnormálnou (vétsí) otácivost.
2. Roztoky obsahující mimo vodu alkoholy rady mastné jeví 

mensí otácivost. Specifická otácivost klesá se vzrüstajícím mnozstvím 
alkoholu, az dosáhne nuly, i stane se zápornou. Nejvétsích zápornych 
specifickych otácivost! bylo docíleno u :

alkohol [a]D
CH40  methylnaty . — 10° 59
CaH60  éthylnaty . . — 10* *)69
C4H10O isobutylnaty — 10*50,

’) Véstník král, ces. spol. nauk 1887. — Listy chem. XII. st. 7.
*) Véstník král. ces. spol. nauk 1888 str. 228. — Berl. Ber. Bd XXI. p. 204G. — 

Listy Chem. XII. 237.
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Prícina toho, ze alkoholy prevádéjí otácivost roztokú rhamnosy 
v levo, spocívá ve tvorení se — jak p. dr. Rayman dokázal — sku- 
tecnych sloucenin cukrn s alkoholy, t. zv. alkoholátü, které obsahují 
asymetrickou skupinu

c,hu o4- c h i ;oh,
kde R znací radikal alkoholicky. Tato skupina püsobí rotaci na levo, 
zprvu zmensujíc, posléze úplné nabude vrchu nad kladnou hodnotou 
úhlu [a]D. Voda disociuje alkoholaty, i jsou úhly otácivosti hodno- 
tami, udávajícími disociad tu.

I bylo úkolem nasím pripraviti roztoky rhamnosy presné zná- 
mého slození a na nich urciti:

1. Specifickou váhu,
2. Index lomu pro urcitou délku vlny,
3. Uhel otocení roviny polarisacní.
Budiz nám dovoleno vysloviti na tomto misté nejhlubsí díky 

nasim vysocecténym pp. ucitelúm, p. dr. Raymanovi, ktery dal podnét 
ku práci nasí a po cas její nás co nejlaskavéji podporoval, a p. prof. 
dr. Strouhálovi, kteryz s obvyklou vzácnou ochotou strojü i místností 
c. k. ústavu fysikálního nám volné uzívati dovolil.

Rhamnosa krystalovaná rozpusténa za úcelem úplného vycisténí 
ve vrelé vodé, roztok zahríván chvíli na vodní lázni s cistym spodiem. 
Filtrováno, roztok zahustén na vodní lázni a ostaven krystalisaci.

Cást krystalu rozetfena na uslechtily prásek, ktery ususen nad 
S04H2 a elementárné analysován, jevil toto slození:

I. 02380 g látky dalo g C02 coz odpovídá 0’09403 g C,
01650 gOH2 „ „ 001833 g H ;

II. 0-2207 g látky dalo 0 3207 g C02, coz odpovídá 0’08746 g C,
01535 g 0H2 0-01706 g H.

Theorie: Analysa I. Rozdíly: Analysa II. Rozdíly:
C6 . 39-56% 39-51 % +  0-05% 39-64% -0 -0 8 %
h 14 7-69 „ 7-70 „ — o-oi „ 7-73 „ -0 -0 4 ,,
06 . 52-75 „ 57-79 „ — 0 04 „ 52-63 „ +  0-12,,

Specifickou váhu roztokü stanovili jsme pyknometrem Spren- 
gel-ovym. Pyknometr vkládán primo do lázné vodní. Po vyrovnání 
teploty vyñat z lázné, y níz byl teplomér na X¡XÜ° déleny, otevren 
a vázen, a sice otevreny, jezto jsme se presvédcili, ze se za 10 minut 
vyparí z ného vody asi 0 2 mg, coz béhem jednoho vázení nemá vlivu.
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Za pricinou ustanoveni pravého objemu a zmëny objemu teplem 
vâzen byl pyknometr naplnënÿ vodou pri rüznÿch teplotâch.

Pro vâzeni ve vzduchu plati vzorec:

z cehoz plyne:
( D

V  — ^  fl  V t “ s — <?(1 d ) ' (2)

Yt jest objem pyknometru pro teplotu i, Mt vâha vody v nëm 
o specifické vâze s pro tuto teplotu. a  a â  jsou specifické vâhy vzdu
chu a zâvazi. Jdeme-li jen na ctvrté misto desetinné, staci poloèiti 
stredem <f =  0*0012 g cm-3, a pro mosaz d =: 8*4 g cm-3.

Tak jme nasli pro svûj pyknometr z deseti pokusu pomoci me- 
thody nejmensich ctvercü zâvislost objemu na teplotë:

Yt =  5*32551 - f  6 5 .10~6(i — 20°), (3)
vychâzime-li od teploty 20°, coZ i dâle budeme ciniti.

Specifické, vâha (S) kapaliny, kterâ v pyknometru vâzi M, jest:
Q _  M . . .
S -  w - ( * - « ) + » •

Ze vzorce (1) plyne: s — g 
~ M ~

(4a)

Y t

tak ze jest jednoduëe:
S =: Mu -j- 6.

Pomoci vzorce (3) plyne pro nâs pyknometr:
(4t.)

t lg u t lg u
5° 1*27365 20° 1*27358

10 363 25 1*27355.
15 1*27360

Pïi té prilezitosti snazili jsme se pyknometricky ustano\
cifickou vâhu krystalované rhamnosy.

Rhamnosa se rozpousti ve vodë i v alkoholech a jiné tëkavé 
kapaliny daly jen pfiblizné vÿsledky, jezto jsme pracovali s obycejnÿm 
pyknometrem s kapilarnÿm otvorem v zâtee *).

*) Tak jsme obdrzeli pro specifickou vâhu rhamnosy:
Ve vodé t . l ’44 g cm—3,
V benzolu . 1-49 „
V terpentinové silici . 143 „
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Uzili jsme tudiz oleje repkového, pro jehoá specifiekou váhu 
bylo nalezeno ze tri pokusu pyknometrem Sprengel-ovÿm :

St =  0*91186 — 0*00062(< — 20°)

Uzitim tohoto oleje nasli jsme pro specifiekou váhu krystalo- 
vané rhamnosy postupnë

S =  1-4416 g cm-3 
1-4403 „
1-4393 „ „ Stred jest S =; 1-4404 g cm-3.

Pro práskovanou rhamnosu jsme nabyli volumenometrem jakoàto 
stfed dvou pokusû :

S =  1-37 g cm-3.
Jeâto byla rhamnosa vzdy práskovaná vááena, uzito této hodnoty 

pH redukei vááení na vzduchoprázdno.

I. Vodni roztoky rhamnosy.

Celkem pracováno s patnácti vodními roztoky. U posledních 
tH roztokû stanovenÿ specifické váhy pH rûznÿch teplotách.

Koncentrace jsme vyjádfili (die váhy) procenty (P) rhamnosy 
ve 100 dílech roztoku.

Píipravujíce roztok, vázili jsme práskovanou, nad S04H2 vysu- 
senou rhamnosu, nalili na ni vody a po rozpustëni vázili opët. Váhy 
rhamnosy i roztoku redukovány na vzduchoprázdno pomocí známé 
specifické váhy rhamnosy i roztoku *).

Pro závislost spec, váhy roztokû na koncentraci a teplotë jsme 
pak ze svÿch pozorování odvodili methodou nejmensích ctvercu rovnici 
S‘ =  0-998 492 +  [2925-47 P - f  9*507 P2] 10-6

— [ 139-13 (t — 20) - f  5-189 ( t— 20) P] KM W
Pripojená tabulka dává koncentrace roztokû, specifické váhy 

pozoované i die (5) pocítané:
Roztok P t St St Rozdíly

pozorovaná pocítaná
g. cm-3 g. cm-3

1 08456 19-0 1-00111 1-00112 -  í - i o - 6
2 2-0494 19-2 00464 00465 —  1
3 2-8078 16-3 00738 00735

*) 0  redukci na vzduchoprázdno v podobnÿch píípadech viz v citovaném
episu Landoltové.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



174 P. Paíízek a Ot. Sale

Roztok P t St St Rozdily
pozorovaná pocítaná

g. cm-3 g, cm-3
4 3-9865 16-8 01080 01082 — 2
5 4-8714 17-1 01350 01345 +  5
6 6-3030 17-4 01782 01776 +  6
7 9-2970 20-3 02647 02646 +  1
8 12-159 19-7 03523 03553 — 30
9 16-007 20-2 04738 04771 — 33

10 17-523 20-4 05278 05258 +  20
11 22-202 20-5 06810 06800 +  10
12 26-196 20-7 08137 08146 — 9
Dx 10-653 8-5 03288 03297 — 4

n 16-5 03159 03142 +  17
« 21-0 03037 03054 - 1 7

Da 16-852 16-4 05140 05131 +  9
» 19-4 05069 05063 +  6
n 22-6 04973 04990 — 17

D3 14-964 11-7 04613 04620 — 7
15-85 04544 04530 +  19
19-35 04460 04450 +  6
24-15 1-04374 1-04350 +  24-10-5

Rovnice (5) plati v mezich t =  8° az t n: 24°, P =  0i a z P  =  26.
Chyba prûmérnà jednoho pozorování 17, vÿsledku 3 6 jednotek pá-
tého mista.

Pro teplotu t =  20° obdrzíme z rovnice (5):

S20 =  0-998 4 9 2 +  [2925-47 P +  9-507 P2] 10- (50

Hodnoty S20 samy jsou tyto:

Roztok S20 Roztok S20
g cm-3 g cm~3

1 1-00097 9 1-04776
2 00453 10 05267
3 00678 11 06813
4 01030 12 08165
5 01297 Di 03074
6 01731 D„ 05049
7 02651 Da 1-04440
8 1-03547
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Pro P — 0 plyne z (5') specifickä väha vody S20 =  0 998 49, 
kdezto Kohlrausch udävä 0-99827.

Index lomu meren spektrometrem firmy Bartels a Diederichs 
v Göttingäch. Velky kruh stroje jest delen na sestiny stupne. Noniem 
lze jeste 10" odecisti. Uzito vesmös methody minimalnä üchylky 
(Frauenhofferovy), a svetla natrioväho.

Desky dutäho hranolu, jehoz jsme pro vodnä roztoky uzivali, 
nebyly zcela planparalelni, co2 jevilo se tim, i e  pri kolmäm zamireni 
dalekohledem opatrenym okulärem Gaussovym, proti deskäm, se jevily 
v dalekohledu dva obrazy nitkovüho krize.

Abychom i pomoci tohoto hranolu dosli sprävnych vysledkü, 
bylo nutno, jak podrobny pocet ukäzal, odvoditi index lomu (N) die 
vzorce:

sin
N =

• 9
sm 2

v <°i 4-  <°A (
2 . g» 1 / 1 -

Sm 2 f

. <p -f- ¿/i2 *)sin Z JX J i]  ' (6)

<& & <p jsou ühly, kterd tvori vnejsi a vnitrni roviny desek hra
nolu, ojj cj2 ühly, kterü sviraji prüseky obou rovin kazdä desky 
s rovinou kruhu delenäho, v index lomu skia, z nehoz jsou desky. 

jest ühel minimalnö üchylky celym hranolem zpüsobenä.
Uhel lze zmerit kolmym zamirenim proti vnejsim rovinäm 

obou desek; e»,, gj2 pHmo urciti nelze. Zamirime-li kolmo jednou 
proti vnitlni, podruhü proti vnejsi rovine desky, zmeren jest soucin 
veol neb voj2.

Tak jsme nasli:

<i> =  60° 42' 01"; 
vcal =  12' 56", v a2 — 01' 49".

Abychom urcili v, zmefili jsme minimalnou üchylku hranolu 
vodou jistä teploty naplnönym zpüsobenou. Z indexu lomu vody **) 
urceno v — 1*543; vetsi presnosti neni ti-eba. Z toho plyne:

- f  o2 =  9' 33" 6,
<p =  #  — («! +  a t) =  60° 32' 27" 4.

*) Podrobnosti vypoötu i pozoroväni nelze podati pro nedostatek miata 
Hodläme je uvesti jinde.

**) Hodnota Wüllnerova N d “ 1 3 3 3 0 7  pro 19°5. Wüllner. Comp. d. Phys. I. 
p. 465.
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Na zàkladë toho jsme pfedem urcili opravu k indexu lomu:

V  G ) ,  —I— C J„  1  /  r  . c p  4 -  z / l  2

pro rûznà d .  V mezích ùchylek nasich jest:

d  ( do hodnoty 12° 08' 03"
pr0 2 ; odtud az „ 12° 52' 39"

[ odtud
Pak pocítáme die jednoduchého vzorce:

2  . <p
Slü I

1 — S lü
(7)

K
000383
0-00382
0-00381

. ® - \ - d  sm— ¿—
N =  - —  ------- K.

sm 2
Pro závislost indexu lomu roztokû na koncentraci a teplotë 

jsme z pozorování odvodili methodou nejmensich ctvercû rovnici:

Nt =  1-33304 +  [1233-55 P +  4-488 P2 — 98-52. ( t— 20)] KM (9)

Kterak vyhovuje pozorování ukazuje tabulka:
Koztok t N* Nt Rozdily

0 pozorovanÿ pocitanÿ die (9)
1 18-5 1-33426 1-33424 +  3-10-5

19-5 33413 33413 0
2 18-4 33590 33575 +  15
3 16-3 33687 33690 — 3
4 14-6 33853 33856 — 3

15-8 33842 33844 — 2
5 15-8 33952 33957 — 5

15-3 33965 33962 +  3
230 33887 33886 +  1

6 17-9 34108 34120 — 12
7 23-2 34452 34485 — 6
8 20-0 34871 34870 +  1
9 19-5 35403 35399 +  4

10 18-25 35624 35621 +  3
17-25 35636 36531 +  5

11 19-8 36266 36266 0
12 20-55 1-36833 1-36838 — 5-10-5
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Rovnice (9J plati v rnezich asi P =  0 az P =  26, a t =  14° az 
t =  23°. Chyba prumernd jednoho pozorovdni jest 6'5 vysledku 1-5 
jednotek mista pdt6ho.

Pro t =  20° plyne z rovnice (9):

N20 =  1-33304+ [1233-55 P +  4*488 P2] 10-6. (9')

Hodnoty N20 samy jsou tyto:

Roztok n20 Roztok Nao
1 1-33409 7 1-34490
2 33559 8 34870
3 33654 9 35394
4 33803 10 35603
5 33916 11 36264
6 1-34099 12 1-36843

Otacivost roztoku stanovena velkym polarimetrem Lippichovym, 
jehoz kruh jest delen na ctvrtiny stupne, noniem lze stotinu odecisti 
Polarisovano v trubkdch 20 cm dlouhych pfi svetle natriovdm.

Presnd stanoveni otdcivosti poskytovalo obtizi, hlavne proto, ze 
otdcivost rhamnosy jest velmi maid. Mimo to nebylo lze vylouciti 
vliv zmen teploty, jesto stroj k tomu neni zarizen, a konecne roz- 
toky brzy se kali, a zcela cerstvych polarisovati nelze (viz uvod).

Po vlozenl roury do stroje odecteny oba nonie, otoceno kru- 
hem o 180° a odecteno opet, coz 5krdt opakovdno. Na to roura pre- 
vrdcena a ucineno zase 5 oddeleni. Jest tedy kazdd otacivost odvo- 
zena jakozto stred z 20ti odecteni. Podobne urcen nulovy bod stroje 
bezprostredne pied a po pozorovdni.

Abychom aspon priblizne znali vliv teploty na otdcivost, pola- 
risovdny dva rflznd roztoky, pii dvou o vice ne2 o 10° rozdilnych 
teplotdch, a z toho odvozen koeficient pro 1° teploty o 1 °/0 koncen- 
trace okrouhle:

—  0°001 ,

pomoci nehoz jsme pozorovand otdcivosti (at) prevedli na otdcivosti 
pri 20° (a20) rovnici:

a20 =  at — 0-001 (t — 20) P. (10)

Zdvislost otdcivosti na koncentraci vyjadrili jsme vzorcem:

a20 =  0-16657 P +  573-3 10~6 P2. (11)
T r .  m a t h e m a t l c k o - p i i r u d o T d d e c k d .
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Vysledek pokusû i vÿpoctû podává prehled:

Roztok t at a20 «20 Rozdíly
pozorov. pocitané

0 0 0 0
1 17-5 +  0113 +  0-111 +  0-141 -  30- IO“3
2 13-9 0-314 0-302 0-344 — 42
3 16-2 0-483 0-472 0-472 0
4 19-0 0-661 0-657 0-673 — 16
5 19-0 0-700 4) — — —
6 18-4 1-072 1-062 1-073 — 11
7 21-5 1-596 1.610 1-598 +  12
8 16-0 2-163 2-115 2-110 +  5
9 20-3 2-827 2-832 2-813 +  19

10 20-5 3-080 3-089 3-095 — 6
11 21-9 3-940 3983 3-981
12 22-0 4-699 4-751 4-757 — 6-10-3

Yeliké rozdíly u c. 1. a 2. vysvëtli se malou hodnotou otáci- 
vosti samé, kde pak nepatrná chyba v urceni jejim jevi znacnÿ vliv.O O
Chyba prûmëmà jednoho pozorování jest 0-020, vÿsledku 0*006.

Z tëchto vÿsledkû jsme sestavili tyto ùvahy:
1. Specifickd otd&ivost rhamnosy stoupd se stoupajici koncentraci 

roztokû.
Dëlenim rovnic (11) a (5') plyne:

^  =  0-16682 P +  85*43.10~6 P2- f  1*83 10~6 P3. (12) 
®20

Násobíme-li cinitelem , obdrzime vÿraz pro známou Biotovu

specifickou otácivost, vztahovanou na délku 10 cm., vyjádrenou ve 
stupnich

[a20]D =  8-341 +  42-71 10~4 P +  0*91 10“ 4 P2. (12')

Rovnice ta plati pro molekulu C6H120 5 . H,O. Chceme-li vziti
182za zàklad molekulu C6H120 5, násobíme pomërem obou molekul 

cimz vyjde:

[a30]D =  9-256 +  47-39 10~4 P +  MO 10~4 P2. (12")

^ Pozorování c. 5 se vymykà z rady, proto nevzato v pocet.
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Specifická otacivost jest tedy jen pribliznë stálá. Pro P =  0 
0

plyne z (12") [a20]D =  9*26 v souhlase s cislem p. dr. Raÿmana. Va- 
riace v mezích P = : 0  az P =  26 obnásí v rovnicich (12) as l*3°/0 
základní hodnoty.

2. Specifická lomivost roztokû rhamnosy stoupá se stoupajici kon- 
centraci roztokû.

U2ijeme-li pro ni krátkého symbolického oznacení

N — 1 
[N20]D: = ^ - - ,

2̂0

obdrzíme pomocí rovnic (9') a (5'):

[N20]d— 0*333 543 +[258-17 P +  0-563 P 2— 00041 P3] 10~6. (13)

Specifická lomivost rhamnosy z lomivosti roztokû rovntcí (111) od- 
vozená stoupá se stoupající koncentrací roztokû, ac daleko mírneji nez 
specifická lomivost roztokû. Lze ji tedy míti za velicinu pribliznë 
stálou.

S uzitím zavedené symboliky lze psáti rovnici (III.) ve tvaru: 

100 [N] =  P[»] +  ( 1 0 0 -P )  M ,

kde N k roztokû, n k rhamnose, ri k vodë se vztafiuje. Z rovnice té 
plyne :

100
[n] =  M  +  ̂  ( [* ] - [» '] ) .

Specifická lomivost vody [n;] plyne z (13) pro P =  0, z téze 
rovnice plyne rozdíl [N] — \n']. Uáitím tëch hodnot obdrzíme speci- 
fickou lomivost rhamnosy:

[n] =  0-35936+ [56-3 P — 0-41 P2] 10~6. (14)

Cien s P2 jest nepatrnÿ, i lze jej zanedbati. Ölen s P lze vy- 
pustiti jen pro roztoky velmi zïedëné.

4. Polozeno 0  =  60° a urcen index lomu pro radu minimal- 
nÿch úchylek postupujících po 20' od z/z=24° 08' az ^/ =  26° 48'. 
K tëmto indexûm urcena P z rovnice (9'), a k nim z (11) príslusná 
a20, která patrnë patrí téz ku zvolenÿm ékvidistantním úchylkám 
Závislost veliciny a20 na A jsme vyjádrili pomocí methody nejmen- 
sích ctvercú rovnicí;

12*
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a20 =  — 46-828 +  2*2059 A — 9405 .10“ 6^ 2, (15)

kde A jest vyjddfeno ve stupnich.
Presnosti v§ak valne nezad£me, kdyz skutecne uzijeme die p. 

Kanonikova linearn&io vztahu:

a20 =  — 40*735 +  1*7268 A , (15')

jak patrno z tabulky:

A ®20
urcend

pro pfislusnd A

tt20

poc. die (15')

Rozdily

24°*08' +  0°*937 +  9*038 — 1-10-*
28 1*518 1*514 + 4
48 2*096 2*089 + 6

25*08 2*674 2*665 + 9
28 3*247 3*241 + 6
48 3*820 3*816 4

26*08 4*391 4*392 — 1
28 4*958 4*967 — 9

26*48 +  5*525 5*543 — 18-10"3

Porovn£v&nim rovnic (15') a (I) jde na jevo, ze pro rhamnosu 
ve vode jest:

A =  1*727, B =  40*735,

a pomer obou hodnot

?  =  — 23*59,
A .

coz dobre souhlasi s hodnotou p. Kanonikova — 23*58.
V celku se vztahy p. Kanonikova potvrzuji; jest vsak patrno, ze 

sou jen pribliZne, coz jest vysvetlitelno pri uzkych mezich, v nichz se 
hodnoty a a N pohybuji. II.

II. Ethylalkoholicke roztoky rhamnosy.

Pracov&no celkem se sesti alkoholickymi roztoky. Zpusob pri- 
pravy byl nestejny a bude pod&n nize.
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Pro specifickou vâhu naseho ethylalkoholu jsme nasli sesti po-
kusy :

St=  0*79600 — 834 (t — 20) 10~G,
tedy :

S20 =0-79600,

na zâkladë cehoz mu pfisouzeno die tabulky MendSlejeva*) l-963°/0 
vody.

Vsecka vâzeni redukovâna na vzduchoprâzdno. Voda v alkoholu 
obsazenâ, prictena k vodë, kterâ po pripadë byla k roztoku pricinëna.

Specifickâ vâha kazdého roztoku odvozena pro 20° ze dvou sta- 
noveni pri teplotâch 20° blizkÿch. Slo2eni a specifické vâhy roztoku 
dâvà tabulka:

Roztok P, “ Rhamnosa P2 Alkohol Voda Sjo
0 4-830% 93-300% H-1 do Ci 00 o O 0-81447 g cm-3
0* 2-265 95-816 1-918 80460
1 5-410 67146 27-448 88400
2 7-416 69244 23-341 88049
3 2-170 84-880 12-950 83467
4 6-367 91-796 1-838 0-82071

Zâvislost specifické vâhy na mnozstvi rhamnosy i alkoholu Ize 
sbltéenë udati vzorcem:

S2ü =  1.05374 +  [1268 — 2630 P,] 10"6.

Nâpadné bylo, ze se rhamnosa za obycejné teploty velmi zdlou- 
havë v alkoholu rozpoustëla. Tak trvalo rozpustëni rhamnosy u roz
toku 0* 6 dni, u roztoku 0 dokonce 30 dni. Za to se rhamnosa 
rychle rozpousti v teplém alkoholu: tak byl pripraven roztok 4. 
Do roztoku 0, 0* a 4 nebylo vody pïicinëno.

PH ostatnich roztocich rozpustëna rhamnosa drive vo vodë, 
nacez prilito alkoholu.

Zajimavé dâle jest, 2e otâcivost s casern (T) roste v zâpornÿch 
hodnotâch, jak patrno z tabulky:

*) Landolt Börnstein, Chem. Phys. Tabellen.
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R o z t o k
T 0 0* 1 2 3 4

Dni 0  t & c i v 0  s t
0 — 0?808 +  0*567 — 0-263 --  0-216 — 0°-163 -  l°-098
1 — — — 0-397 — — 0 277 —

2 — — 0-264 — -  0-585 — —

3 — 0*910 — — 0-405 --0-635 — —

4 — — — — — 0-281 — 1-028
6 — — 0*394 — -0-581 — —

7 — — — — — — 1-045
30 — — — -0-447 — —

31 — — — 0-422 — — —

Cisla ta dokazuji, ze v roztocich skutecne vznikaji novd l&tky
(alkoholaty).

Rychlost tvoreni se alkoholatu a snad i dosazeni urcitd meze 
jest zdvisld na teplote: nebof roztoky 0 a 0* za studena pripraven6 
zvolna t6to meze dostihuji, roztok 4 za tepla pripraveny, lined ma- 
ximdlnou hodnotu jevi. Snad souvisi ukaz ten s tim co bylo feceno 
o rozpousteni se rhamnosy v alkoholu.

Nemajice jindho kriteria, mflzeme zatim miti ot&civost za miru 
mnozstvi vytvofenych alkoholatu. A tu, jak u roztoku 0, 1 a 3 pa- 
trno, limituje ono mnozstvi k jistd mezi; kdezto u roztokh 2 a 4 se 
zdd, ze jest podmineno snad teplotou neb i jin^mi promennymi, 
nebot hodnoty otdcivosti, dosdhnuvse maxima, ponekud se vraci.

Pokusili jsme se u roztoku 2 uciniti ot&civost funkci casu to- 
hoto tvam:

a =  A +  Ba~T — Ca-2T,'

kde T jest ve dnecli vyjddieno, ostatni veliciny jsou stdld, a nalezli 
jsme zblizene:

a  =  — 0*44 — 1O-O-0V42T _ |_  1 Q -0 -1 4 8 4 T

Rovnice tato takto vyhovuje pozorovdni:

T
dni

a poz. a poc.

n o

T
dni

a  poz.

0

a  poc.

0
0 — 0-216 — 0-216 6 — 0-587 — 0-615
2
3

— 0-585 — 0-562
— 0-635 — 0-635.

30 — 0-447 — 0-447

Pro uplnost pod&v&me specifick6 ot&civosti pro :uase roztoky po
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Optické konstanty rhamnosy. 1 8 3

citané die vzorce Biotova. Z roztoku pro a volena vzdy (abs.) nej- 
vëtsi :

Koztok Roztok M
0 — ll°-6 2 — 3°-5
0* — 10-8 3 — 7-7
1 — 4-4 4 — 100

O 0

Hodnota — 11*6 piesahuje jestë hodnotu — 10*7 p. dr. Bayma- 
nem nalezenou.

Dalsiho vyznamu tëmto cislum nelze prisouditi, nebot jisto jest, 
ze tak zvané necinné rozpustidlo má v roztoku v jistÿch prípadech — 
kde totiz reakce nastává, jako v nasem pripadë — s rozpustënou lát- 
kou cinnou stejnoplatnÿ vÿznam. Pak není [a] charakteristickou 
velicinou látky cinné, kdyá v roztoku ji£ ani ona látka netrvá, ale 
jen vysledky reakce její, at dokonané neb nedokonané, s rozpustidlem.

Kdyz byla chemická reakce v roztocích nasich dokázána, na- 
skytla se otázka, zda a jak se mëni lomivost roztoku prûbëhem casu 
zároveñ s otácivostí. Zel, ze jsme mohli jen nëkolik pokusû yyko- 
nati, nebot desky Steinheilova hranolu, které jen adhesí sklenëného 
tëlesa hranolu se drzely, odpadly, kdykoli jsme nechali roztok y hra
nolu státi, kdezto absolutnÿ alkohol v nëm beze skody ostaven byti 
mohl. Ku prelévání alkoholickych roztokú pro tëkavost alkoholu 
jsme se odhodlati nemohli.

Podáváme predce minimálné odchylky pozorované a na 20°
píevedené:

Úchylka pro 20°Roztok T
dní

1 1 26° 28' 56"
3 29 26

2 0 39 39
2 39 08

3 0 14 46
1 26° 15' 16"

Uvázíme-li, jak nesnadno jest vylouciti vliv zmën teploty na 
lomivost, kterÿ práve u alkoholu je velmi znacny, nelze z tëchto dat 
uciniti závérku a otázka trvá nerozfesena, ba my pripojujeme k ni 
druhou: zda se prûbëhem doby nemëni i specifická váha takovÿch roztokú.

Povazujíce práci tuto za prúpravnou hodláme pokud lze bude 
brzy o rozresení otázek tëchto se pokusiti.

Y P r a z e ,  v p r o s i n c i  1890.
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10.

Popis nov&io druliu „snSienky“
Cjtalantlms gracilis n. sp.

Podavd, prof. L. Celakovsky v Praze.

S tabulkou IX.

(Pfedlozeno dne 3. dubna 1891.)

Cibulka ov&lni. Zpodni pochva utata, celistvd, zfidka natrzend. 
Listy s kvetem soudob6, c&rkov i t o -k l i nov i t d ,  ku konci ponejvice 
sirsi, na konci piik&povitd, k d o l e j s k u  k pochve dolu suzenS,  
na lici zlabovite povydut6, vezpod t e n k y m j e d n o d u c h y m  st fed-  
n im n e r v e m  ky l na t 6 ,  sive ojinen6. Stvol stihly, p r i o b l y ,  hlad- 
ky, na zpodu  m i r n e  s m a c k n u t y ,  s h r a n a m i  zoblenymi ,  
zd61i neb namnoze neco dels! listu. Toulec uzky. Semenik skoro 
kulaty neb kulato-vejcity. Okvetni listky vnejsi bil6, ov&lni neb po* 
dlouhld, vydutd, kdpovit6, na zpodu ndhleji zuzend; v n i t f n i  o V* 
az 1j3 kratsi, p o d l o u h l e  k l inovi td ,  n a  k o n c i h l u b s i m u z k y m  
u h l e m d v o u l a l o c n e  vykro j end ,  vne  d o l e j i  do polovice 
n e b  vyse  ze l en6 ,  pod koncem s 2 o d d e l e n y m i  neb ziidka br^. 
lovite spojenymi z e l e n y mi  s kv r na mi ,  uvnitr kazd6 polovice se 
4 neb 3 velmi nestejnymi uzkymi vyniklymi zebry, z n i chz  tol iko 
2 az ku h o r e n i m u  k r a j i  v y b i ha j i ;  jich l a lo  ky pr i c t y r -  
h r a n n e  pou t a t d ,  ce lokra jnd ,  k r a j e m  n e c o  md l o  na ze- 
v n i t i  ohnutyra.  Prasniky svetle zlut6, asi 3krdt dels! nitek, na 
z p o d u  z n a c n e  s i r s i ,  srdcite vykrojend, k horejsku z n ac ne j i  
z u z e n 6, sidlovitym priveskem zakoncend.

Druh mezi ostatnimi druhy jeden z nejutlejsich, od cibulky 10 
az 13 cm. vys., listy 5—10 mm. (v nejvetsi svd slice) sirokd, toulec 
2—3 cm. dl., vnejsi listky okvetni od 12 az do 18 mm. dl.

Vlas f .  Bulharsko a Yych. Rumelie, a sice: u Sumna (Mi Id el), 
pak die Y e l e n o v s k G h o : u Yarny, Razgradu, Svistova, Trnova, 
Kiiazeva, Sredce (Sofia), Slivna, Filipopole (Skorpi l l ) ,  tedy jak se
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zdä mnoho rozsirena. Stanovisko die Mi l de  na kernatyck väpenitych 
ladech, stränich i vinicich u Sumna, (t6z Varny, Razgradu) v poloze 
nizkd, pahorkatö; jde vsak na pf. u Sredce die S k o r p i l a  do hor- 
natejsi polohy. Kvete zähy z jara (ünor, bfezen).

Jiz loni poslal p. Mi lde,  slädek v Sumn6 (Sumle), ktery noveji 
s horlivosti velice chvalitebnou rostliny sv6ho okoli sblrati a mdmu 
pfiteli p. P o l ä k o v i  v Praze zasylati se jal, mezi jinymi druhy 
(z nichz na pf. Cyclamen coum Mül. pro Bulharsko novy) takö vetsi 
pocet susenych exempläfü fecenGho podsneznika, ktery se mi ihned od 
naseho Cr. nivalis L. zdäl byti dosti rozdilnym. Nejnovejsi znatel bul- 
harsk6 kveteny Dr. V e l e n o v s k y  ukäzal mi tut6z rostlinu, kterouz 
byl od svych korrespondentüv jiz drive obdrzel, ve svdm herbäfi, do- 
mnivaje se, zeby mohla byti totoznou s problematickym G. reßexus 
Herbert. Die susenöho materiälu nedalo se vsak dokonale zjistiti, 
je-li bulharskä rostlina zvlästni species aneb snad pouze formou sne- 
zenky obecn6. Z t6 pficiny pozädän p. Milde,  aby na jafe cerstvö 
rostliny k dokonalejsimu obädäni zaslati sobe neobtezoval, kterdmuz 
vyzväni tyz pfed nedävnem ochotne vyhovel. Rostliny dosly poctem 
9 kvetoucich cibulek v stavu üplne cerstvöm a neporusendm. Jich 
obädänim a zvläste take porovnänim s obecnym G. nivalis (kteryz 
jsem mel zivy v hojnosti od Melnika a od Litomysle) pfesvedcil jsem 
se dokonale o specified rozdilnosti rostliny bulharskd.

Stüjtez zde pfedevsim rozdily obou druhu. G. nivalis byvä 
z pravidla ve vsech cästech mnohem statnejsi a hrubsi postavy, ac- 
koliv pfihäzi se tak6 asi stejne drobny a nizky; tak na pf. rostliny 
z Polabskych luhü u Melnika jsou vübec statn6 a velkokvetd, kdezto 
exempläfe z Litomysle od p. Z o r n i g a  mne zaslanö nälezeji k drobnej- 
sim a dosti malokvetym. D61ka vnejsich listkü okvetnich na nejmen- 
sich kvetech obnäsi die m6ho möfeni 14 mm., na nejvetsich az 25 mm., 
kdeZto u G. gracilis od 12 do 18 mm. Jsou tedy kvety od G. gra
cilis v prümeru zajistö mensi, avsak nikoliv absolutne. Stvol obeenöho 
druhu, v2dy tlustsi, jest ponekud dvojfizny, totiz od obou listenü, 
kter6 jak znämo v toulci jsou srostl6, sbihaji 2 oströ hrany po stvolu, 
kteryz i krom toho jest zfetelne hranaty, a jiz oba listy toulce maji 
ostfejsi kyly; u bulharskeho druhu neni takovdho pfiostfeni na stvolu, 
kteryz jest sice smacknuty, avsak na obou hranäch zobleny, a t6z 
listeny jeho jsou bezkylnö. Listy jsou u Gal. nivalis pfesneji cärko- 
vit6, k dolejsku mnohem mdne a zvolneji züzend, procez blänovitä 
pochva pfizemni nachäzi se obycejne vice mönö tlakem techto listü, 
kdyz do sifky rostly, rozeisnuta (u G. gracilis namnoze züstävä celou).

L. Celakovsky: Popis noveho druhu „snözenky“ Galanthus gracilis n. sp. 185
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1 8 6 Lad. Celakovskÿ

Nervatura jich jest zïetelnëjsi a nejvíce se lisí na zpodní stranë listu 
sirokÿ, ze tri nervû tvorenÿ kÿl, kdezto kÿl od G. gracilis jest jedno- 
duchÿ nerv. Zelenost listû u G. nivalis jest mdlejsi, u gracilis trochu 
lesklejsí, veselejsi, sytnëjsi. Vnëjsi listky okvëtni snëzenky obecné jsou 
mène vyhloubeny, ku zpodu poznenáhleji zúáeny; mnohem vice se 
vsak lis! u obou listky vnitïni : tyto jsou u G. nivalis opak srdcito- 
klínovité, ku konci znacnë sirsí, s cípy tupé zaokrouhlenÿmi (nevsak 
príctyrhrannymi) a mnohem tupëjsim vÿkrojkem oddëlenÿmi. Zelené 
kresby tëchto listkû jsou podstatnë jiné: vnë jest lístek doleji celÿ 
bíly, toliko nahore na lalocích a kolem vÿkrojku táhne se sirsí svëtle 
zelenÿ pruh podkovovité podoby ; avsak podotknouti treba, ze, ovsem 
velmi porídku, a sice na kvëtech pomërnë malÿch, nahrazen bÿti mûze 
dvëma oddëlenÿmi, nëkdy i dosti malÿmi okrouhlÿmi plamami na obou 
lalocích. 6r. gracilis má se pràvë naopak, oddëlené 2 skvrny (tmavsi 
zelenosti) jsou tam pravidlem (mezi 8 kvëty bylo 5 takovÿch), ridceji 
jsou ty dvë skvrny pruhem, tehdy vsak uzsim, vice brÿlovitë spojeny 
(v onëch osmi prípadech 2kràt). Dolejsi polovice vnëjsi strany jest tam 
zelenà; nëkdy sahà to zelené zbarveni vÿse a v jednom kvëtu (mezi 
tëmi osmi) zasahovalo ovsem stále se suzujicim pruhem tak vysoko, 
ze tam doslo az ke spojeni s hoïejsi brÿlovitou pàskou (viz obr. d). 
Na vnitrni stranë tëch listku u snëzenky obecné nacházíme v kazdé 
polovici 3—5 (celkem tedy 10—6) pomërnë sirokÿch, mirnë vypou- 
klÿch zelenÿch zeber, ùzkÿmi bilÿmi pruhy medovÿmi oddëlenÿch, 
kterézto se tàhnou po celé délce listku az blizko k horenimu kraji. 
Zdali jest jich po kazdé stranë 5 neb toliko 3, to závisí od velikosti 
kvëtû a s tim spojené silky tëch listkû: vëtsi, sirsí listky maji tëch 
zeber vice. Zcela jinak vytvorena jsou zelená zebra od G. gracilis, 
jak jiè vÿse udáno a na obr. c vyobrazeno. Zebra ta jsou mnohem 
uzsí, za to vypouklejsi, a jenom dvë po kazdé stranë jdou az ku 
kraji; dvë prostïedni jsou znacnë kratëi zûstâvajice pod vÿkrojkem, 
dvë nejkrajnëjsi jsou zcela krâtké a tenké a nëkdy scházejí. Malÿ 
rozdíl mezi vnitînimi listky obou druhû jestë spocívá v torn, ze u G. 
nivalis jsou na konci rovné, u G. gracilis krajem ponëkud (ale slabë) 
ohrnuté, coz souvisi zajisté s tim, ze u prvnëjsi jsou nahore sirsí, 
povyduté, site se objimaji, kdezto u poslednëji jmenované jsou plo- 
stëjsi a znacnë uzsi, cimz ohnuti spise umoznëno. Konecnë i v pra- 
sníkách jest jakási rozdílnost znatelna: ty jsou totiz v horejsku ménë 
a pozvolnëji zúzeny, barvy safránové zluté.

Nejhlavnéjsí rozdíly jsou tedy ve stvolu, v listech (jich tvaru 
a kÿle) a v okvëtnich lístkách vnitlních ; poznavse je na zivÿch rostli-
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nách, nemüzeme nikterak vice pochjbovati o tom, ze jest bulharská 
snézenka zcle vypsaná od 6r. nivalis dobfe rozdílny druh.

Pohlédnéme nyni na ostatni druhy rodu Galanthus. Rod ten roz- 
siren jest svymi 8 druhy posud známymiJ) toliko v Evropé a Asii 
nejzápadnéjsí. Z téch má vseobecnéjsí rozsírení po celé témér oblasti 
rodové toliko G. nivalis; v strední, západní a západojizní Evropé 
není jiného druhu (nebot G. Imperati Bert, v Italii dornácí sotva jako 
druh, nybrz jen jako subspecies neb plemeno od G. nivalis mozná 
rozeznávati); v jihovychodní Evropé známe nyní jesté 3 druhy, totiz 
G. plicatus MB. (Krim, Dobrudza)3), G. gracilis (Bulharsko), G. Olgae 
Orph. (Peloponesos); v Asii 4 druhy: G. graecus Orph. (ostrov Chios) 
G. Elwesii Hook. (Smyrna, Troas, Mysie), G. Forsteri Baker (Amasia 
v Anatolii), G. latifolius Ruprecht (Zakavkazsko).

Z téchto vsech druhu mají G. latifolius a G. Forsteri 3) prasníky 
na konci pouze zúzené, vsak sídlovité nezakoncené, ostatní mají je 
sídlovité zakoncené (prívéskaté). G. Olgae jest pamétihodny zcela 
rüznou dobou kvétní, jelikoz kvéte na podzim v Jíjnu, hez soucasnych 
listü, má se tedy podobné jako ocún podzimní. G. plicatus MB. ve 
kvétech méné se lisí od G. nivalis, za to vsak v listech jest vytecné 
ode vsech jinych druhu rozdílny, maje krom stredního nervu po obou 
stranách vedle krajú listü jesté po jednom kylu cili (na líci) po jedné 
rásce.

Zbyvají ku porovnání s bulharskym G. gracilis jesté G. Elwesii 
a G. graecus, které se s ním v té stránce vice nezli G. nivalis sho- 
dují, ze jejich vnitrní lístky okvétní téz jsou v dolejsí cásti vné ze- 
lené a hoíeji ponejvíce 2 oddélenymi skvrnami zelenymi znamenané.
G. Elwesii, ktery se jiz leckde v botanickych a obchodních zahradách 
péstuje, jsem vidél zivy v zahradé Rajské; jest to druh obycejné zna- 
cné velkokvéty (v Erfurtském katalogu se nazyvá „Riesenschneeglöck
chen“), jenz se od G. gracilis lisí téz sirokymi listy, s t v o l e m  zna- 
me n i t é  d v o j í í z n y m  a vnitrními lístky okvétí nahore po kraji 
f e r a b a t o - v y k r a j o v a n ym i ,  uvnití asi jako u G. nivalis cetnymi

J) Neprávem tedy udávají H o o k e r  a B e n t h a m  v Genera plant, toliko 3 
druhy v rodu Galantkw\ P ax  v E n g l e r  a P r a n t l  Natürl. Pflanzenfamilien II. 
5. str. 105 napocetl toliko 5 druhu, kdezto B o i s s i e r  ve FI. Orient, jiz jich má 
6 druhü.

2) Y Rumelii u Slivna a Filipopole byl omylem udáván. 
a) G. Forsteri máme od Bornm ül lera  sbírany, kteryz na etiketé pripo- 

mlná, ze jest druh ten od G. Elwesii sotva rozdílny. To vsak není správné: mimo 
jiné lisí se G. Elwesii jiá prasníky svymi sídlovité zakoncitymi.
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hustymi zelenymi zebry veskrze pruhovanymi. Na onom mnou spä
trerem exempláfi byla vsak misto dvou oddélenych zelenych skvm 
siroká prícná páska vyvinuta, z cehoz vidéti, ze znak „phyllis internis 
superne bimaculatis“ (u B o i s s i e r a  ve Flora Orient.) jesté méné 
neá u G. gracilis má vseobecnou platnost.

G. graecus bohuzel neznám z autopsie, ani zivy ani suseny; die 
popisu B o i s s i e r o v a  ve Flora Orientalis lisil by se vSak od rostliny 
bulharské: „scapo foliis subbreviore, phyllis perigonii internis obovatis, 
ápice brevissime et obtuse bilobis, filamentis anthera 4—5plo brevi- 
oribus.“ Bo is si e r o ném dále pravi, ze jest jako uprostred mezi 
G. nivalis a G. Elwesii, od prvnéjsího, s nímz má asi stejnou velikost 
kvétü, ze se lisí vnitrními lístky okvétí méné klínovitymi a méné 
hluboce 21alocnymi, od G. Elwesii vsak laloky téchze lístkú nikoli pri- 
ctyrhrannymi aniz rerabato-vykrajovanymi (nec quadratis nec undulato- 
crispis). G. gracilis má vsak lístky ty hloubéji a ostfeji nez G. ni
valis vykrojené a laloky jich také príctyrhranné. Die nékterych suse- 
nych kvétü od G. gracilis mohlo by se i zdáti, ze jsou jeho vnitfni 
lístky okvétní téz i kaderavo-vykrajované jako u G. Elwesii, avsak 
na zivé rostliné jsou celokrajné, a toliko za slabsího tlaku susené se 
mnohdy tak po kraji zkroutí a zrerabatí, ze vyhlízejí jako kadeíavé 
vykrajované. G. Elwesii ukazuje vsak tentó znak jiz za ziva.

Celkem není pochyby, ze také G. graecus, ac se zdá byti nej- 
blíze pfíbuznym, od G. gracilis jest rozdílny; snad i stvolem dvojfíz- 
nym se lisí, ponévadá jej B o i s s i e r  jak u G. Elwesii, ovsem ne- 
dosti jasné, nazyvá scapus subcompressus, coz aspoñ pñ poslednéjsím 
znamená tolik jako anceps.

Od H e r b e r t a  uvetejnén byl v E d w a r d s’s Botanical Register 
(continued by J o h n  Li nd ley)  r. 1845. jesté jeden druh, G.reßexus 
od ného nazvany, ktery vsak posud úplné objasnén není a vübec di- 
vny mél osud. Püvodní diagnosa toho druhu, kterouz také K u n th  
ve své Enumeratio plantarum znovu otiskl, zní takto: „Foliis planis 
subglaucis 1¡A—3/e unciae latis, spatha pedunculum superante, sepalis 
concavis, petalis brevibus profunde incisis, viridi-bimaculatis, superne 
reflexis“ W. Herb.  — K tomu pripojil vydavatel L i n d l e y  (die vy- 
pisku od prof. A s c h e r s o n a  laskavé se mnou sdéleného), ze malá 
ta snézenka nalezena byla od L a n d e r a na hofe Gargarus a dékanu 
Manchesterskému H e r b e r t o v i  zaslána spolu s krokusem {Crocus 
Gargaricus Herb.) z téhoz mista, kvéty její ze jsou vice nez o polo- 
vici mensí nez u G. nivalis, K u n t h  vsak si spletl tentó Mount Gar
garus, jenz jest nejvyssím (1753 m. vys.) vrcholem pohorí Idy v sta-
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rd Troade v Maid Asii, s horou Garganus v Apulii a tarn Herbe r -  
tüv dmh mylne polozil. Bylo ovsem s podivenim, ze Aoriste italstf 
(Pa r i a t o r e ,  Ar c a nge l i )  i Nyman  v Conspectu Fl. europ. o jmdnu 
tom üplne pomlceli, coz se ovsem nyni, po uchyleni se k samdrnu pra- 
menu, vysvetluje.

Zatim väak züstal G. reßexus druhem zapomenutym, präve nä- 
sledkem omylu K u n t h o v a ;  vlasti autofi o nem mlceli, ponevadz 
na Garganu vice ovsem nalezen nebyl, a Bo i s s i e r ,  jakozto spiso- 
vatel kveteny orientälskd, si ho nepovsimnul, ponevadz jej asi mel 
za formu italskou. Teprve J a n k a  v jednom svych analytickych klicü 
(Amaryllideae etc. europaeae) r. 1886 zas tento Galanthus mezi ostatni 
druhy evropskd vedle G. Elwesii zaradil, ackoliv ani ten ani onen v Ev- 
rope dotud nalezeny nebyly. Nejnoveji B a k e r  ve svdm Handbook of 
the Amaryllideae 1888, udävaje sprävne horu Gargarus jakozto nale- 
ziste od G. reßexus, dävä töto rostline neocekävany vyklad, jelikoz 
ji toliko jako odrüdu mezi vselikymi zahradnimi odrüdami pod G. ni
valis zafadil fka: „has Aowers much smaller than in the type and 
inner segments reAexed at the apex.“ B a k e r  tedy mä G. reßexus 
za formu od G. nivalis mdne rozdilnou nezli G. Imperati Bert., kte- 
ryz on aspon jako subspecies tdhoz druhu povazuje. Ride se nepo- 
chybne timto auktorem vycitä K. R i c h t e r  ve svych loni prvnim 
svazkem vyslych „Plantae europaeae“ G. reßexus Herb, tdz pod G. 
nivalis, ale souradne s G. Imperati; nedbaje vsak pramene, K u n t h e m  
zaveden, opet na Garganu apulskdm jej udävä.

Kdyby B a k e r d v  näzor byl sprävny, bylo by tim samym jisto, 
ze bulharsky G. gracilis s G. reflexus nie nemä spolecndho. Mäm 
vsak za to, ze B a k e r  rostlinu H e r b e r t o v u  bud nevidel bud po- 
vrehne ohledal, nebot jednak diagnosa kvetü s kvety snezenky obeend 
mälo se shoduje, jednak stanovisko na vysokd hore nesvedci valne ve 
prospech rostliny nizin, jakou jest jinak G. nivalis. Zdä se die toho, 
ze G. reflexus, neni-li zvlästnim druhem, bud’to s G. gracilis nebo 
s G. Elwesii rnuze byti totoznym. Ackoliv pak die malych kvetu 
zdä se vice s G. gracilis shodnym, nasvedcuji predee zävaznejsi dü- 
vody tomu, ze jest to forma maloasijskdho G. Elwesii. Prede vsim 
padä na vähu, ze G. Elwesii, nejprve na hofe Yamanlar dagh blize 
Smyrny nalezeny, pozdeji shledän tdz v Mysii (od Cal v e r t  a) a v sou- 
sedni Troade (od S i n t e n i s a ,  die urceni Ascher sonova ) .  Jest 
tudiz velice pravde podobno, ze sndzenka na trojskdm Gargaru ro- 
stouci k tdmuz horskdmu G. Elwesii patri. Ynitrni listky okvetni 
cili plätky na zevnejsek poohrnutd mä G. Elwesii rovnez, a to jeste
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vice ohrnute nez G. gracilis, ostfe a hloubeji vykrojenö a (zpravidla) 
dvema skvrnami oddelenymi znamenanö jsou plätky ty t6z u G. El- 
wesii. Co se velikosti kvetu dotyce, vysvitä jiz zrejme, ze druh po- 
sl6ze jmenovany, tak jako na pf. G. nivalis, s kvetem dvakräte men- 
sim variiruje. Skutecne mi tak6 S t enz e i  pisemne sdelil, ze kvety 
od G. Elwesii, pestovanöho v botanickö zahrade Vratislavsk6, byly 
malA A s c h e r so n  pak ve sv6m „Beitrag zur Flora des nordwest
lichen Kleinasiens“ ( E i c h l e r  Jahrb. d. bot. Gart. v. Berlin II.) pise 
o C a l v e r t o v e  rostline, ze jsou kvety jejl mnohem mensi nez na 
exempläfi v Botan. Magaz. tab. 6166 vyobrazenöm, vsak pfedce die 
refabatöho okraje plätkü a üsirokych vnejsich listkü okvetnich ke G. 
Elwesii patri. „Sirka a plochost“ listü, jak ji udal H e r b e r t ,  ko- 
necne t6z se shoduje vice s G. Elwesii, jezto listy od G. gracilis 
jsou znacne uzsi ana horeni strane zläbkovitö povydutA Takd Asc he r 
son,  jehoz jsem na G. reflexus upozornil, dosel, jak mi pise, nyni 
k tomu vysledku, ze poklädä identicnost tohoto s G. Elwesii temer 
za jistou. Konecny üsudek bude ovsem teprv6 moznä pronösti, az 
snezenka na Gargaru bude opetne objevena a ve svetle novych po- 
znatkü zjistena. Zatim vsak nepochybuji, ze G. reflexus od bulhar- 
sköho G. gracilis jest rozdilny.

Pri t6to prilezitosti budiz mi jeste dovoleno pripojiti nekolik 
morfologickych poznämek, rodu Galanthus se tykajicich. Videli jsme 
jiz, ze kresba zelenych pläm a päsek na vnitrnich kvötnich listkäch, 
ackoli do jistd miry pro ten ktery druh charakteristickä, jak u G. 
nivalis, tak u G. gracilis i u G. Elwesii dosti jest promönliva. Ale 
i v jinych smerech a stränkäch jevi zvläste G. nivalis, ponevadz u näs 
nejhojneji pozorovän byti müze, znacnou promenlivost. Nejnoveji obral 
si za predmet zvlästniho studia S t e n z e 1 rozlicnö odchylky a t6z ab
normity kvetü snezenky *) a vyobrazil cetnö variace na ctyfech tabu- 
lieh ve kvartu. Prävem poukazuje autor k tomu, ze maji nekterö 
z techto variaci jakousi dülezitost pro descendencni theorii, kterä 
kazd&nu v biologickych vedäch obeznal&nu pfirodozpytci za nasich 
dnü tak jasne prokäzäna a ve vedeckych kruzich tak vseobecne uznäna 
a za zäklad dalsiho zkoumäni prijata jest, ze ojedinely sem tarn odpor 
proti ni toliko z neznalosti povsechnöho stavu pfirodni vedy a fakt

*) Dr. G. S t e n z e l ,  Blüthenbildungen beim Schneeglöckchen. Bibliotheca 
botanica, herausgeg. v. L u e r s s e n  und H a e n l e i n .  Heft 21. 1890.
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do nëho spadâvajicich pochâzeti müze. Nëkteré tyto variace jsou tak 
zvlâstni a pri tom pravidelné, zeby jsouce dëdicnë ustâleny, daly vzni- 
knouti netoliko zvlâstnim plemenüm, nÿbrz i, kdyby vice rûznÿch od 
chylek bylo kombinovâno a ustâleno, novÿm druhum, ano i podrodûm. 
Ovsem ze jsou u snëzenky tyto odchylky ponejvice neustâleny, vysky- 
tujice se tu i tam poruznu mezi mnozstvim nepromënënÿch jedno- 
tnikûv; avsak moznost dëdicného ustâleni jest jinde nade vsi pochyb- 
nost dokâzâna. Také u snëzenky jest znâma jedna odrûda, kterâ 
v zahradâch bez promëny v mnohÿch generacich, ovsem ne semeny, 
nÿbri cibulkami se rozmnozujicich, stâle se zachovâvâ. Jest to G. 
nivalis var. Scharlokii Caspary, lisici se od obecné formy toulcem *) 
ve dva üzké, zelené, toliko na zpodu v krâtkou posvu srostlé listy 
rozeklanÿm (S t enze l  1. c. tab. IL 87). Tato var. Scharlokii cini 
toulcem primo pfechod k jinÿm rodûm Amaryllidei, u kterÿchzto oba 
listeny jsou mezi sebou volné (Cyrtanthus a j.). 'Jest to tedy odrûda 
atavistickâ, vrâtivsi se ve stav dâvnëjëi, pûvodnëjsi, nebot zajisté byly 
pûvodnë listeny na stvolu Amaryllidei, tak jako posud u nëkterÿch 
rodû, mezi sebou volné, pozdëji teprva srostly v jedinÿ dvojkÿlnÿ 
toulec, takze tento ükaz sâm o sobë jiz svëdci o fylogenetické premënë,

Mezi hojnÿmi jednotniky (vice nez sto kusû), které p. Bubâk,  
assistent musejni, prinesl mÿm nâvodem z luhû Polabskÿch u Mëlnika, 
nasly se tyto zvlâstni odchylky:

1. Na dvou exemplâïich byly vnitrni listky okvëtni zcela podo- 
bnë jako vnëjsi listky vytvoreny, tedy üplnë bilé, elipticné, celistvé, 
nevykrojené, toliko o malicko mensi nez vnëjsi. Tato znamenitâ 
üplnë pravidelnâ odchylka od obycejného tvaru nebyla tuto ponejprv 
pozorovâna. Sâm jsem ji jiz pred léty (r. 1854) snad prvni nalezl 
taktéz u Mëlnika, pozdëji F o r m â n e k  (Österr. bot. Ztschr. 1885) 
u Brna, F i g e r t  u Lehnice, U e c h t r i t z  na kvëtinovém trhu ve Vra- 
tislavi, S t e n z e l  (1. c.) taktéz u Vratislavi. Die toho, ze u Mëlnika 
po 40 témër letech opët byla sbirâna, zdâ se, ze tam kazdorocnë 
sem tam v nëkterÿch, ovsem vzâcnÿch exemplârich se vyskytuje, a bylo

*) Jak znâmo jest toulec rodü Galanthus, Leucojum atd., jenz se zdâ byti 
jednoduchÿm, dvojkÿlnym a na konci 2klanym listem (jako pluska u trav, plodni 
mëchÿrek ostric), v pravdë ze dvou listû az po spicky srostlÿch slozeny. Tyto 
listeny jsou zprvu üplnë vstricné a blânovitÿrai kraji v mëch kolkolem zcela uza- 
vreny a toliko na konci otevrenÿ srostlé, uzavirajice kvët nerozvitÿ dokonale. 
Pozdéji protrhne vyvinujici se kvët blânu toulce po jedné stranë az près polovici 
a vystoupi z nëho ven, toulec pak na opaëné stranë sblizenÿmi kyly schyli se 
na tuto stranu.
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by zádoucno, seznati kulturou a rozronozovánhn, jak dalece jest forma 
ta stálá. BohuZel byly oba exempláre, které p. B u b á k  tentokrát 
pfrinesl, bez cibnlky sbírány, ponévadz nebyly hned na misté, pro se- 
vfenost kvétu, jako odchylné poznány.

Dotycná odrúda (nazvu ji prozatím var. hólóleuca, ackoliv snad 
v. poculiformis Hort, jest s ni totozná) má podobny fylogeneticky 
v^znam jako vyse vzpomenutá var, Scharlókii■ Jí se toti2 rusí nej- 
podstatnéjsí rodovy znak, jen£ se vzdy v knihách uvádí a jímá se lisí 
Galanthus od Leucojum'). Ponékud se k tomuto stadiu stejnosti 
obou kruhü okvétních lístkü priblizuje G. latifólius Rupr., jehoz vnitfní 
lístky nejsou dvojlalocné, nybrz tupé neb toliko mélce vykrojené, 
a obycejné bílé, bez zelenych skvrn (neb jen s velmi malymi 2 skvr- 
nami). Odr. hólóleuca jest patrné opét atavistickf tvar, nebot püvodné 
byly vsecky lístky okvétní stejné, jako posud u vétéiny Amaryllideí; 
rod Galanthus pak povstal zrftznéním vnitíních lístkü co do tvarui 
velikosti a zbarvení; v nejmensí míre jeví se zrüznéní to pfi G. lati- 
folins, u ostatních druhü postoupilo dále, avsak zpátecnou (atavisti- 
ckou) píeménou müze opét nastati püvodní stejnost vsech lístkü, jak 
v odr. hólóleuca od G. nivalis.

V téchto a v nescetnych jinych podobnych pHpadech nalezne 
pádné doklady empirické pro theorii transmutacní ten, kdoby posud 
pochyboval o naprosté oprávnénosti této theorie aneb dokonce (na 
základé néjakych nesprávnfch informací) za odbytou a porazenou ji 
pokládal. O dükazech jesté závaznéjsícb a hlubsícb, ale sem nepatíí- 
cích, vázenych z veskeré soustavy a die ni i z nepochybného v^voje 
rostlinstva, z neustálenosti ponétí specie, z prírodnicko-filosofického 
názoru svétového nebudu ovsem se dále sífiti.

2. Dále byl pozorován odp.  B u b á k a  a mné sdélen kvét cá- 
stecné ctyrcetny; toti2 vnéjéí lístky okvétní byly 4, vnitrní pouze 3, 
jak z pravidla, celkem tedy 7 lístkü okvétních, a za nimi stálo rovnéz 
7 tycinek (nepochybné také ve vnéjsím kruhu 4, ve vnitbním 3 ty- 
cinky, coi véak ve kvétu vyvinutém pfímym pozorováním zjistiti nelze, 
ponévadz pak vsech 7 tycinek jako v jednom kruhu ve stejné vysce 
lüzka stojí). Tutéz modifikaci kvétu pozoroval také S t e n z e l  1. c. 
pag. 16, kde praví: „Die Vermehrung auf 7 Perigonblätter kommt 
am häufigsten dadurch zu Stande, dass 4 ziemlich gleichmässig ver- *)

*) Y Engler  a Prant l ,  Natürliche Pflanzenfamilien II. 5. pag. 105 (Pax) 
na pf. stojí u Galanthus: Die inneren Blätter der Blüthenhülle von den 3 äusseren 
verschieden: die 3 äusseren abstehend, rein weiss, die 3 inneren glockenförmig 
zusamenneigend, zweilappig, an der Spitze grün.
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theilte äussere Perigonblätter 3 innere und 6 oder 7 Staubgefässe 
einschliessen. Nicht gerade selten treten hier 2 äussere dicht an 
einander heran, selbst mit den Rändern einander deckend (Tab. I. 
33, 34), und vertreten bald ein einziges Blatt, nicht nur durch ihre 
Stellung gegen die übrigen, sondern auch darin, dass nur ein Staub
blatt vor ihnen und stets nur ein Fruchtknotenfach unter ihnen steht, 
bald 2 Blätter wenigstens insofern, als 2 Staubgefässe vor ihnen stehen.“ 

Tento kvët a jeho diagram vyobrazil jsem v obr. v a w. Vidéti 
lze z diagramu, jak zde ctyrcetnost kvëtu takofka zäpasi s normälni 
trojcetnosti. V trojcetném kvétu jsou vsecky 3 vnëjsi listky okvëtni 
na zpodu od sebe stejnë oddâleny, rovnëz tak 4 listky vnëjâi v do- 
konale ctyrcetném kvëtu, jakÿz jsem téz jednou a S t e n z el nëkoli- 
krâte pozoroval. V diagramu nasem vsak (i v obrazci v) vidëti, ze 2 
vnëjsi listky stoji tësnë vedle sebe, anobrz jeden kryje druhÿ se strany, 
stoji tedy nëco nize. Ty dva listky zaujimaji totéz misto, které jindy 
listek jeden, a die toho také 3 normälni vnitrni listky s dvëma od- 
dàlenÿmi a s pârem obou se kryjicich listkû vnëjsich se stridaji. 
Zvlâstni vëc jest, ze dâle nenâsleduji 2 trojcetné kruhy tycinek, nÿbrz 
jeden (patrnë vnëjsi) z nich jest opët ctyrcetnÿ, takze za dvëma se 
kryjicimi listky rovnëz 2 tycinky stoji. Ale v jinÿch pripadech mû2e, 
jak S t e n z e l  dosvëdcuje, a coz na tab. I. obr. 34 v diagramu 
zobrazil, za tëmi dvëma listky, a tedy na mistë dvou tycinek stâti 
jen jedna tycinka. Zjev tento, totiz nahrazeni jedné tycinky, jednoho 
tedy listu, dvëma nazÿvâ se jinde z d v o j e n i m (dédoublement). Tak 
na pi. v rodu Alisma jsou vsecky 3 vnëjâi tycinky zdvojeny, tedy 
sesti tycinkami nahrazeny. Mâ se za to, ze jest toto zdvojeni tolik 
co k o n g e n i t â l n i  (hned v lûzku nastalé) r o z v ë t v e n i  jedné ty
cinky, a popirâ se, 2e by zde bylo 6 typickÿch tycinek v jednom 
kruhu. Avsak nâzor tento jest prilis obmezenÿ. Y nasem pripadu za- 
jisté odpovidâ rozmnoèeni vnëjâiho kruhu tycinek ctvrtou tycinkou 
üplnë rozmnozeni poctu vnëjsich okvëtnich listkû ze 3 na 4. Také 
v tomto kruhu okvëtnim stoji 2 listky na mistë jednoho a prece jsou 
to dva samostatné listy kvëtné, nebot jeden z nich stoji ni2e nez 
druhÿ, nemûze tedy bÿti druhou polovinou listkû nad nim stojiciho. 
Poukâzal jsem jiz ve svém pojednâni o Streptochaeta spicata *) str.

l ) Über den Ährchenbau der brasilianischen Grasgattung Streptochaeta Schrä
der“ ve Vëstniku kr. ceské spol. nauk z 11. ledna 1889. — Nejnovëji obdrzel 
Hackel  druhou specii z Ecuadora, kterouz die nâlezce nazval S. Sodiroana, 
takze rod Streptochaeta nenl jiz ani monotypickÿm ani vÿhradnë brasilskÿm vice. 
(Yiz Österr. bot. Ztschr. 1890 ö. 3, Hackel:  eine zweite Art von Streptochaeta).

Tr. mathem atlcko-prirodovëdeckà. 1 3
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29—31 k tomu, l e  die pozorovâni mÿch na Lonicera periclymenura 
prechod z pfeslenu o mensim poctu clenû do pfeslenu viceclenného 
dëje se vskutku poznenâhlÿm dëlenim jednoho pûvodniho clenu ve 
dva (tedy dédoublement), ze vsak yÿsledek jest vytvofeni pfeslenu 
o Yice samostatnÿch clenech (listech). Tedy jiz ono dëleni jest vÿ- 
razem neb vÿsledkem snahy vytvofiti na mistë jednoho dva, to jest 
ponmoiiti pocet clenû v jednom pfeslenu. Dédoublement a pomnozeni 
clenû v jednom pfeslenu se tedy nevylucuji jako dva naprosto rozlicné 
neb opâcné pochody, nÿbrz jsou v podstatë totozné, jsou toliko rûzné 
pfechodni formy mezi dvëma extrémy. Yzpomenutÿ zde pfipad snë- 
zenky poskytuje tudiz novÿ doklad k pravosti mého jiz v dfivëjsim 
pojednâni vylosfeného nâhledu.

Zajimavÿ v té pficinë jest také semenlk v onom kvëtu diagr. w. 
Tÿz jest sice 3pouzdrÿ jako jindy, avsak jedno pouzdro, hledici proti 
dvëma kryjicim se listkûm okvëtnim a s4, jest znacnë vëtsi dvou 
ostatnich a na prostîedku stëny jeho nachâzi se podélnÿ vÿstupek 
neb zebro, jako pocinajici ale nedotvoîenâ pîihrâdka ctvrtâ anebo 
nâstënnâ placenta, kterâz o torn svëdci, l e  plodolist, jenz toto vëtsi 
pouzdro tvoîi a jenz lezi na témze radiu kvëtnim, na nëmz podvo- 
jeni tycinky a okvëtniho listku vnëjsiho se udâlo, téz se chystal jiz 
k podvojeni, avsak toto bylo zâhy, v zârodku jiz, potlaceno snahou 
vytvoîiti die vzoru normalniho pouze jeden plodolist.

3. Dalsi zajimavou odchylku ukazuje obr. u. Zde jest ze tfi 
vnëjsich listkûv okvëtnich jeden na konci dvouklanÿ ; jedna polovice 
jeho jest jak zpravidla bllâ, druhâ vsak zelenë zebernatâ, a co zvlâst- 
nëjsiho, ona se tâhne kolmou inserci po celé délce semenika dolû 
az ku zpodu jeho, kdez konci inserce té pûle opét horizontâlnë. 
Yÿvoje tohoto listku die znâmého vÿvoje zpodniho semenika snadno 
se domysliti. Okvëtni listky vznikaji na lûzku jestë neprohlubeném ; 
potom kdyz zacne se lûzko prohlubovat za ucelem vytvofeni zpodniho 
semenika, vyzdvihnou se na okraji té kotliny semenikové také listky 
okvëtni. V îeceném abnormâlnim pfipadu vsak toliko jedna polo m a 
prodluzujici se ciskou lûèkovou se povznesla, druhâ zûstala doleji 
zpët a ciska se prodluzovala n ad  ni misto pod ni; inserce v pro- 
stredku takto byla vzdy vice v kolmém smëru spolu protazena. Sten- 
ze l  1. c. na tab. III. obr. 91 az 97 vyobrazil podobné pfipady, ve 
kterÿch vsak celÿ jeden listek okvëtni zûstal na zpodu semenika 
anobrZ i na konci stopky kvëtni pod semenikem zpët. Ponëvadz 
vnëjsi listky okvëtni u Lilijovitÿch a Amarylkovitÿch (viz Payer  
Organogénie) vznikaji posloupnë (cemuz nasvëdcuje i to, l e  listky
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a s4 se kryjí), tedy nezcela píesné v stejné vysi, jest to dle vsí pra- 
vdépodobnosti první a nejdolejsí lístek, ktery züstává v takych pfí- 
padech zpét, tedy i ten lístek, kter^ v obr. u jednou polovinou sahá 
na zpod semeníka, a tentó lístek rovná se obéma kryjícím se lístküm 
obr. v (w).

Dle tolio, co o zdvojení vyse povédéno, znamená rozeklání na 
konci lístku po semeníku sbíhajícího pocínající zdvojení, a celá sbíha- 
jící a zelené zebmatá polovina jeho má více povahu listenu toulcového. 
Píechodem do vnitfních lístkü dvoulalocnych tentó sbíhající líst byti 
nemüze, ponévadá by pak musil byti lístkem 3tím, cemuz odporuje 
právé sbíhající jeho polovice. Tycinek ve kvétu tom bylo 6, kvét tedy 
byl vübec trojcetny a zdvojení v prvním lístku okvétním bylo tedy 
jedva naznaceno.

Vysvetleni tabulky IX.
U'prostfed Galanthus gracilis v pfirodni velikosti.
Ostatni cästky a—w vice möne zvetsend. 

a—h cästi kvetu od G. gracilis a sice: 
a, b vnejsi listky okvetni ve dvou formäch.

c vnitfni listek okvetni z vnitra, zvets. 
d—g vnitrni listky okvetni zevnitf s rozlicnou zelenou kresbou. 

h semenik s tycinkami od G. gracilis, 
i „ „ od G. nivalis,

k—n Galanthus nivalis, vnitfni listky okvetni zvenci a z vnitra. 
o, p vnitfni listky okvetni od G. Elwesii zvenci a ze strany vnitfni. 

q prüfez listem od G. gracilis, 
r „ n od G. nivalis,
s prüfez stvolu od G. nivalis, 
t „ „ od G. gracilis.
u abnormälni kvet od G. nivalis s jednim vnejsim listkem okvet- 

nim sbihajicim.
v abnormälni kvet od G. nivalis se 4 vnejsimi listky okvetnimi. 
u) diagram kvetu pfedesläho v.

R é su m é :

Galanthus gracilis n. sp.

Bulbo ovali. Vagina basilari truncata, integra, rarius breviter 
fissa. Foliis synanthiis, l i n e a r i - c u n e a t i s ,  ad finem latioribus,

13 *
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apice subcucullatis, ba s i  vag i nam v e r s u s  a n g u s t a t i s ,  facie 
superiore canaliculatis, s u b t u s  nervo  s i mp l i c i  t e n u i  carina- 
t i s ,  glaucescenti-pruinosis. Scapo gracili, s u b t e r e t i ,  ba s i n  ver
sus s u b c o m p r e s s o  a n g u l i s  r o t u n d a t i s ,  n e c  ancipi t i ,  
foliis suis subaequilongo vel paulo longiore. Spatha angusta, tenui. 
Germine subgloboso vel ovali-globoso. Phyllis perigonii exterioribus 
albis, ovalibus vel oblongis, concavis, basi attenuatis; inter ior i -  
bus  V2—Vg brevioribus, o b lo n g o - cu n e a t i s ,  a p i c e  s i nu  acuto 
p r o f u n d i u s  f i s s i s ,  ex t us  d imid io  i n f e r i o r e  vel ultra vi- 
r i d i b u s ,  superne v i r i d i - b i m a c u l a t i s ,  rarius perspicilliformi- 
transverse - zonatis , intus nervis viridibus angustis 6—8,  quo- 
r u m  4 l o n g i o r e s ,  plicato-nervatis; l ob i s  eorum subquadra-  
t i s  s u b t r u n c a t i s ,  i n t e g r i s ,  ma ' rgine  p a u l o  r ecurva t i s .  
Antheris luteis (non croceis), filamentis suis subtriplo longioribus, 
b a s i  m a n i f e s t e  l a t i o r i b u s ,  cordato-emarginatis, in apicem 
a b r u p t i u s  a t t e n u a t i s ,  in acumen subulatum productis.

Eine der feinsten Arten, mit im Mittel etwas kleinerer Blume 
als Gr. nivalis. Höhe 10— 13 cm., Blätter (in der grössten Breite) 
5—10 mm. breit, Spatha 2—3 cm. lang; äussere Perigonbl. 12— 18 
mm. lang.

Va t e r l and .  In Bulgarien und Ostrumelien, und zwar bei 
Schumla (M ild e !), ferner nach V e l e n o v sk y ,  der dieselbe Pflanze 
von S k o r p i l  an mehreren Orten gesammelt besitzt, auch bei Warna, 
Razgrad, Svistovo, Trnovo, KnaZevo, Sofia, Slivno, Filippopel; scheint 
also viel verbreitet zu sein. Der Standort nach Mi lde  auf buschi
gen, kalkigen Grasfluren, Abhängen und in Weinbergen; bei Schumla 
(auch Warna, Razgrad) in der niederen Hügelregion, soll aber nach 
Skor]pil  z. B. bei Sofia auch in höheren Gebirgslagen Vorkommen. 
Blüht zeitlich im Frühjahr (Februar, März).

Wurde mir heuer von H.. Mi lde  in Schumla in mehreren 
Exemplaren (nebst dem von ihm für Bulgarien neu aufgefundenen 
Cyclamen coum Mill.) frisch zugeschickt und die Beschreibung nach 
diesen gefertigt.

Gr. nivalis unterscheidet sich durch robustere Gestalt und in 
der Regel bedeutendere Grösse aller Theile, wiewohl auch kleinere 
Exemplare Vorkommen und auch die Blüthengrösse stark variirt; 
durch einen dickeren, kantigen und z w e i s c h n e i d i g - z u s a m m e n -  
g e d r ü c k t e n  Schaft, mehr lineale, zur Basis weniger verschmälerte, 
unterseits von einem b r e i t e n ,  aus  3 v o r r a g e n d e n  Nerven  
g e b i l d e t e n  Kie l e  durchzogene Blätter; durch innere Perigon
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blätter, welche vorn breiter, verkehrt herzförmig-keilförmig, stumpf
winklig ausgeschnitten, mit stumpfen und gerundeten Läppchen verse
hen, aussen u n t e r w ä r t s  ganz  w e i s s ,  oben meist mit grüner 
Querbinde, seltener mit 2 getrennten Punkten an den Lappen ge
zeichnet, innen mit breiteren, durchweg bis zum oberen Rande ge
henden grünen Rippen durchzogen sind, endlich durch safrangelbe 
(nicht lichtgelbe), am Grunde weniger breite, zur Spitze allmählicher 
verschmälerte Antheren.

Gal. plicatus MB. ist schon durch seine zweifaltigen Blätter 
von G. gracilis wie von allen anderen Arten ausgezeichnet verschie
den. Von den übrigen Arten kommen nur noch G. Elwesii Hook, 
und G. graecus Orph. mit ebenfalls im unteren Theile aussen grünen 
inneren Perigonblättern in Betracht. G. Elwesii, den ich lebend ver
gleichen konnte, ist typisch grossblüthig („Riesenschneeglöckchen“) und 
breitblättrig, der Schaft sehr stark zweischneidig, die inneren Perigon
blätter oben am Rande kraus-gekerbt; G. graecus (von Chios) hat 
aber nach B o i s s i e r  die inneren Perigonblätter weniger keilförmig 
als beim G. nivalis, verkehrteiförmig und sehr kurz und stumpf 21ap- 
pig, während selbe bei G. gracilis tiefer ausgeschnitten sind als beim 
G. nivalis und die Lappen nicht wie bei G. nivalis gerundet stumpf, 
sondern fast 4eckig, etwas gestutzt erscheinen. Auch ist G. gracilis 
eine Pflanze des niederen Landes, während G. graecus in der oberen 
Region des Berges Pellinos auf Chios bei 3800' wächst.

G. reflexus Herbert, von K u n t h  in Enum. plant, irrthümlich 
auf den Garganus in Apulien versetzt, nach H e r b e r t  aber in Ed- 
wa r ds ’s Botan. Register 1845 (aus welchem mir mein Freund Prof. 
A s c h e r s o n  gefälligst eine Abschrift mitgetheilt hat) auf dem Gar- 
garus in der Troas angegeben, wird von B a k e r  im Handbook of 
Amaryllideae 1888 als Varietät von G. nivalis aufgefasst, wogegen 
die zwar kurze Diagnose H e r b e r t ’s entschieden zu sprechen scheint. 
Da vielmehr G. Elwesii bereits von S i n t e n i s  in der Troas und 
von C a l ve r t  im benachbarten Mysien gesammelt ist, so dürfte der 
G. reflexus vom Gargarus — „petalis profunde incisis, viridi-bima- 
culatis, superne reflexis“ — trotz der kleineren (auch von As Cher
son bei dem C a lv e r t’schen G. Elwesii hervorgehobenen) Blüthen 
mit G. Elwesii identisch sein. (S. auch Asche  r son  Beitrag zur 
Flora des nordwestlichen Kleinasiens. E i c h l e r ’s Jahrb. des bot. 
Gart. v. Berlin. II.) Auf diese gebirgsbewohnende Art weisen auch 
die „flachen x/4—7B Zoll breiten“ Blätter eher hin als auf den schmal-
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und vertieftblätterigen G. gracüis der wärmeren Hügelregion. Das 
Wiederauffinden der Gargaruspflanze ist aber jedenfalls wünschenswerth.

Auf der beigegebenen Tafel IX. ist die ganze Pflanze von Gal. 
gracüis in natürlicher Grösse abgebildet, daneben von derselben Art 
(a, b) zwei äussere Perigonblätter, ferner (c—g) innere Perigonblät
ter, vergrössert, (c) von innen und (d—g) von aussen, h die Staub
blätter mit dem Stempel. Zum Vergleiche von Gal. nivalis i  die 
Staubblätter mit dem Fruchtknoten, k—n die inneren Perigonblätter 
von aussen und von innen; o, p  von G. Elwesii ein inneres Perigon
blatt von aussen und von innen; q Durchschnitt des Blattes von G. 
gracüis, r desgleichen] von G. nivalis, s Durchschnitt des Schaftes 
von G. nivalis, t von G. gracüis.

Zwei abnorme Blüthenbildungen bei G. nivalis stellen u und u, 
letzteres mit Diagramm w dar. Diagramm w zeigt 4 äussere Peri
gonblätter, davon 2 sich decken, 3 innere und 7 Staubgef. vor den 
7 Perigonblättern; das vordere Fach des Fruchtknotens ist grösser 
und hat eine innen vorspringende mediane Kippe, als Andeutung 
einer beginnenden Theilung des Fruchtblatts in 2 Carpiden. Die 
auf dem vorderen Radius der typisch noch 3zähligen Blüthe stehen
den Glieder sind also mehr oder weniger vollständig verdoppelt, am 
wenigsten das Fruchtblatt, das Staubblatt vollkommen dedoublirt, das 
äussere Perigonblatt durch 2 ungleich hoch stehende, sich deckende 
Blätter ersetzt. Darin äussert sich der Übergang aus der 3zähligen 
in die 4zählige Blüthe. In Fig. u ist eines der drei äusseren Peri
gonblätter (offenbar das erste) oben 2spaltig und die eine grünge
rippte Hälfte desselben bis zum Grunde des Fruchtknotens herab
laufend inserirt.

Die seltene Varietät G. nivalis v. hololeucus m. (“  v. poculi- 
formis Hort. ?), deren innere Perigonblätter den äusseren ganz gleich 
gebildet, höchstens nur ein wenig kleiner sind, welche ich zuerst im
J. 1854 in 1 Exempl. bei Melnik gefunden hatte, wurde ebendort 
auch heuer wieder vom Museumsassistenten Fr. B u b ä k  in 2 Exempl. 
gesammelt. (S. auch S t enze l ,  Blüthenbildungen beim Schneeglöck
chen. Biblioth. botan., herausg. von L u e r s s e n  und Hä n 1 ein. 
Heft 21. 1890.)

1 9 8  L. Celakovsk^: Popis nov6ho druhu „snözenky“ Galanthus gracüis n. ap.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



1 1 .

Die Schichten des hercynischen  Procaen- oder K reide
gebietes, ihre D eutung und V ergle ichung m it anderen

K reidegebieten .

V o n  D r .  A lfre d  S la vik  in  P ra g.

( V o r g e l e g t  d e n  3. A p r i l  18 9 1.)

Das hercynische Kreidegebiet, wie es Dr. C. W. Gümbe l  
benannt hat, umfasst zwei gegenwärtig von einander geschiedene 
Complexe, von denen der grössere über Böhmen, Sachsen, Mähren 
und Schlesien sich ausbreitet, der kleinere die mittelbayerische Krei
deprovinz in der Umgebung von Regensburg bildet.

Dasselbe ist durch manche Eigenthümlichkeiten, wie z. B. das 
Fehlen der beiden untersten Kreidestufen, das Auftreten einer und 
derselben Schichte in verschiedenen petrographischen Facien, die 
wiederholte Verbreitung mancher Petrefacten in älteren und jüngeren 
Schichten u. A. charakterisirt und von anderen Kreidegebieten scharf 
getrennt, so dass man bei einer Parallelisierung seiner Schichten mit 
denen der fremden Kreidegebiete nur mit einiger Vorsicht Vorgehen 
und seine Eigenthümlichkeiten stets berücksichtigen muss.

Die grösste Ausbreitung haben seine Schichten in Böhmen und 
hier fallen auch jedem Forscher die angeführten Merkmale am mei
sten auf.

Ende des sechsziger Jahrzehentes war dieses Kreidegebiet ein 
Objekt der lebhaftesten Studien.

Ausgezeichnete Forscher, wie C. W. Gümbe l ,  H. B. Gein i t z ,  
U r b a n  S c h l ö nb a c h  und die Geologen des böhmischen Durchfor- 
schungscomitö, Prof. K r e j c i  und Prof. F r i c  suchten die Schichten 
der einzelnen Provinzen dieses Gebietes untereinander und mit frem
den Gebieten zu vergleichen und zu parallelisieren; wenn es aber 
auch im Grossen und Ganzen gelang, so blieben doch namentlich in 
den Verhältnissen Böhmens wichtige Fragen oflen, die ohne eine
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gründliche palaeontologische Durchforschung nicht gelöst werden 
konnten.

Seitdem ist nun in den palaeontologischen Studien von Prof. 
F r i c  über die Korycaner, Weissenberger, Malnitzer, Teplitzer und 
Iserschichten in Böhmen*) ein reichhaltiges Materiale zusammenge
stellt worden, auf dessen Grundlage man unter Berücksichtigung stra
tigraphischer Momente mit grösserer Sicherheit zur Parallelisierung 
der einzelnen Schichten des ganzen Gebietes und zur Aufklärung der 
gegenwärtig noch bestehenden Widersprüche schreiten könnte.

Ein Versuch in dieser Richtung ist der Zweck dieser Abhandlung. 
Die Vergleichung der Schichten muss vor Allem innerhalb des be
sagten Kreidegebietes selbst geschehen; da aber diese Formation von 
Böhmen über die Grenze hinaus nach Sachsen, Schlesien und Mähren 
hinüberreicht und demnach eine zusammenhängende Provinz bildet, 
wird ihre Vergleichung mit der mittelbayerischen, von ihr gegen
wärtig gänzlich geschiedenen Provinz wichtiger sein, als die Betrach
tung einzelner Schichten in der böhmischen Provinz selbst oder in 
Bezug auf die Vorkommnisse in Sachsen, Mähren und Schlesien.

Die Vergleichung mit fremden Kreidegebieten kann naturgemäss 
erst dann Geltung erlangen, wenn im hercynischen Kreidegebiete der 
möglichst vollkommene Einklang aller Beobachtungen hergestellt wor
den ist. Ein umgekehrter Weg könnte leicht zu Misdeutungen füh
ren, wie es bereits mehrmals geschehen.

Die Schichten der Cenomanstufe können wir füglich ausser 
Acht lassen, denn ihre Übereinstimmung in Böhmen, Sachsen und 
Bayern ist so eclatant, dass kein Zweifel weder über ihr Alter noch 
ihre Folge obwalten kann.

Die Schichten der unteren Turonstufe, charakterisirt durch die 
ausgezeichnete Leitfossilie Inoceramus labiatus, begreifen nach Fr i c  
iu Böhmen 3 Abtheilungen, u. zw. 1. zu unterst die Semitzer Mer
gel, 2. Dfinover Knollen, 3. Wehlowitzer Pläner. Die ganze Stufe 
wird als Weissenberger Schichten bezeichnet.

Die untersten Lagen der Semitzer Mergel sind gewöhnlich 
feuchte, graue Schieferthone; etwas höher werden sie thonig, um in 
ihren höchsten Lagen in sandige Mergel überzugehen.

*) Dr. Ant. Fric. Studien im Gebiete der böhm. Kreidef'ormation. I. 1 8 6 8 . 
Die Perutzer u. Korycaner Schichten. II. 1878. Die Weissenberger und Malnitzer 
Schichten. III. 1883. Die Iserschichten. IV. 1889. Die Teplitzer Schichten.
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Mit diesem petrographischen Charakter sind sie in Böhmen 
sehr ausgebreitet, behalten ihn aber doch nicht immer, sondern sind 
manchfachen Veränderungen unterworfen, indem sie manchmal als 
Sandstein, ein anderesmal im Habitus mürber Pläner auftreten.

In Mittelbayern ist die unterste Lage der unteren Turonstufe, 
ein grauer Schieferthon, petrographisch ident mit der untersten 
Lage der Semitzer Mergel in Böhmen, die oberen Lagen treten als 
mürbe Pläner auf. Gümbe l  bezeichnet diese Lagen als Reinhau- 
sener Schichten.

Die zweite Abtheilung, Schichten der DHnover Knollen, besteht 
zumeist aus mürben Plänern, in denen festere Kalkknollen schichten- 
weise auftreten. Mitunter sind diese Knollen sandig-kalkig und 
lagern anch in sandigen, leicht zerfallenden Mergeln oder Sandsteinen.

Ähnlich beschaffen sind in Bayern die sogenannten Winzerberg- 
Schichten. Die petrographische Ähnlichkeit und regelmässige Auf
einanderfolge beider Abtheilungen, welche G ümbe l  im J. 1867 auch 
in Böhmen und zwar an dem Profile von Melnik bis Liboch zu be
merken Gelegenheit hatte, veranlasste ihn, die untere Abtheilung in 
Böhmen als Melniker Schichten, die obere als Libocher Schichten 
auszuscheiden und in der Folge beide mit den bayerischen Schichten 
zu parallelisieren; diess war damals natürlich nur local zutreffend 
und wurde erst später durch ausgedehnte palaeontologische Studien 
für ganz Böhmen bestätigt. Es sind demnach die Semitzer Mergel 
in Böhmen mit den Reinhausener Schichten, die Dfinover Knollen
schichten mit den Winzerbergschichten in Bayern identisch.

Sobald man aber ihre palaeontologischen Einschlüsse vergleicht, 
bemerkt man alsbald kleine Widersprüche, welche wahrscheinlich erst 
später erklärt werden.

Vor Allem ist zu bemerken, dass die Semitzer Mergel unter 
den nicht zahlreichen Einschlüssen nur wenige Arten enthalten, die 
in den jüngeren Schichten nicht Vorkommen thäten. Es sind diess 
Cerithium subfasciatum, Astarte nana, Opis pusilla, Plicatula aspera, 
Tellina tenuissima, Lingula Rauüliana. In den Knollenschichten 
kommen selbstständig Fusus Nereidis, Scala sp.t Mytilus sp., Solen 
sp., Stellaster Coombi vor.

Für beide Abtheilungen sind namentlich Venericardia dubia, 
Vola longicauda und Inoceramus labiatus bezeichnend, von denen die 
ersteren nur in diesen Schichten Vorkommen, während der letztere 
auch in den Wehlowitzer Plänern Vorkommen soll. Dieser Umstand 
wird noch später besprochen werden.
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Die übrigen Arten, sowohl der Semitzer als der Dfinover Ab
theilung sind zumeist beiden gemeinschaftlich und auch in den jün
geren Malnitzer, theilweise auch den Teplitzer Schichten vertreten.

Gegen die jüngeren Schichten sind also die Semitzer Mergel 
und Drinover Knollen hauptsächlich durch die Anwesenheit von Ino- 
ceramus labiatus und Vola longicauda charakterisirt, wogegen sie von 
einander blos durch wenige Arten getrennt sind, welche nur in einer 
oder der anderen Abtheilung Vorkommen, abgesehen von ihrem Auf
treten in jüngeren Schichten. Die gewöhnlichsten von diesen Arten 
sind ausser den bereits genannten:

Nautilus sublaevigatus,
Fusus Nereidis,
Isocardia gracilis,
Area subdinensis,
Corbula caudata,
Exogyra cónica,
Lima Sowerbyi.
Lima Hoperi,

welche wohl in den Dfinover Knollen,
Mergeln bisher gefunden worden sind.

Wo diese Arten häufiger Vorkommen, da ist es nicht schwer, 
die beiden Abtheilungen von einander zu trennen; oft findet man 
jedoch in den Schichten nur wenige und noch dazu wenig charakte
ristische Arten, so dass man sich häufig mehr auf die petrographi- 
sche Beschaffenheit und die Verhältnisse der Lagerung verlassen 
muss, um sie ihrem Alter nach zu bestimmen.

Bei Vergleichung der böhmischen Schichten mit den bayerischen 
ergeben sich noch andere Schwierigkeiten. Die Reinbausener Schich
ten sind arm an Versteinerungen und wahrscheinlich auch wenig 
durchforscht. Gümbel  führt folgende Arten an, die mit den böh
mischen identisch oder sehr nahe verwandt sind: Turritella sexlineata 
(sehr nahe verwandt mit Turntella nndtistriata der Semitzer Mergel), 
Inoceramus labiatus, Avicula anómala, Vola cometa und Vola longi
cauda (zwei einander ähnliche Arten), Pecten Dujardini, Spondylus 
hystrix (in Böhmen bisher nur in den Wehlowitzer Plänern), Exo
gyra columba. Daneben aber auch Exogyra cónica, Ostrea vesicula- 
ris, Rhynchonella compressa (Rhynchonella plicatilis bei F ric), die in 
Böhmen die Drinover Knollenschichte charakterisieren.

In den Winzerbergschichten soll nach Gümbe l  neben Vola 
quinquecostata, Lima decussata, Lima multicostata, Pecten orbicularis,

Anomia subtruncata, 
Anomia semiglobosa,
Anomia immitans,
Anomia subradiata,
Ostrea vesicularis,
Ostrea semiplana, 
Rhynchonella plicatilis,

nicht aber in den Semitzer
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insbesondere Rhynchonella Cuvieri massgebend sein. Von diesen ist 
ausser der ersten Art, die in den Wehlowitzer Plänern vorkommt, 
keine in Böhmen gefunden worden. Allerdings steht Rhynchonella 
Cuvieri der Rhynchonella plicatilis aus den Dfinover Knollen sehr nahe.

Nach dem Angeführten könnten wir also die Semitzer Mergel 
mit den Reinhausener Schichten nicht unbedingt parallelisieren, da 
die letzteren auch Petrefacte enthalten, die in Böhmen nur aus der 
nächst jüngeren Schichte bekannt sind. Noch weniger sind die Win
zerberg-Schichten nach ihren Petrefacten mit den Dfinover Knollen 
zu vergleichen. Wohl muss es aber erlaubt sein, in diesem Falle 
die petrographische Beschaffenheit und Lagerung dieser Schichten zu 
Rathe zu ziehen und in Betracht der wenigen positiven palaeontolo- 
gischen Vergleichungsmomente dennoch die genannten Schichten als 
gleichalterig zu erklären. Vielleicht wird es später auch gelingen, 
bessere palaeontologische Belege für diese Ansicht zu gewinnen.

Der geringe Unterschied zwischen den Reinhausener und Win
zerberg-Schichten in Bayern musste natürlich Gümbel  zu der Auf
fassung führen, dass diese beiden Schichtencomplexe nur locale Ab
weichungen der Labiatus-Stufe sind. In Böhmen, Mähren und auch in 
Schlesien sind jedoch beide Complexe petrographisch und palaeonto- 
gisch genugsam geschieden, so dass man sie demnach für das ganze 
bayerische Kreidegebiet als zwei getrennte Complexe innerhalb der 
Labiatus-Stufe auffassen kann.

In Sachsen lassen sich die beiden Complexe nicht gut von ein
ander trennen. Sie treten in den mergeligen Schichten von Rothwerns- 
dorf auf und in dem an Inoceramus labiatus reichen Mittelplänersand
stein, dessen Facies auch nach Nordböhmen hinüberreicht.

Auch mit der norddeutschen und französischen Kreide lassen 
sich diese Schichten im Allgemeinen nur als Labiatusschichten ver
gleichen, die im Harz und Westphalen durch Inoceramus labiatus, 
Inoceramus Brongniarti und Rhynchonella Cuvieri charakterisiert sind.

Eine sehr schwierige Frage bildet die Stellung der Wehlowitzer 
Pläner in Böhmen, die nach F r i c  die Stufe des Inoceramus labiatus 
nach oben begrenzen sollen. In diesen Plänern treten viele neue 
Arten auf, welche aus den unteren Schichten bisher nicht bekannt 
worden sind. Diess würde natürlich diese Pläner von den unteren 
Semitzer Mergeln und Dfinover Knollen genugsam trennen, und wenn 
es bewiesen wäre, dass Inoceramus labiatus in ihrer ganzen verticalen 
Ausbreitung vorkommt, müsste man dieselben nothwendig der Labia
tus-Stufe zuzählen. F r i c  zählt zu den gewöhnlichen Erscheinungen,
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„die man fast in jedem Steinbruche nachweist“, folgende Verstei
nerungen :

Osmeroides Lewesiensis, Pleurotomaria seriato-granmdata,
Oxyrrhina Mantelli, Lima elongata,
Nautilus sublaevigatus, Inoceramus labiatns,
Ammonites Woollgarei, Enoploclythia Leachi.
Ammonites peramplus,
Ausser Inoceramus labiatus fiudet man aber besagte Versteine

rungen zahlreich in jüngeren (Malnitzer und Teplitzer Schichten) 
und manche von ihnen gehören gerade zu den massgebenden für 
dieselben. Alle übrigen Arten sind in den Wehlowitzer Plänern 
immer selten und nur auf gewisse Localitäten seschränkt.

Bei der stellenweise mächtigen verticalen Ausbreitung dieser 
Pläner und der allgemeinen Seltenheit der Versteinerungen ist es nuu 
sehr schwierig, die verticale Ausbreitung des Inoceramus labiatus durch- 
gehends nachzuweisen, da man in der Regel nur auf langjährige 
Aufsammlungen, bei denen die Schichten, aus welchen die Versteine
rungen entnommen worden sind, selten ganz bestimmt verzeichnet 
wurden, angewiesen ist. Es war auch in erster Reihe der petrogra- 
phische Charakter der Pläner und ihre mächtige verticale Ausbrei
tung, welche die Prager Geologen bestimmte, dieselben als einen 
selbstständigen Schichtencomplex auszuscheiden.

Wenn wir nun die bisher bekannten und nach den publicirten 
Verzeichnissen zusammengestellten Versteinerungen aus diesen Plänern 
betrachten und dabei nur die Fische, Cephalopoden, Gastropoden, 
Pelecypoden, Brachiopoden, ferner grössere Formen von Crustaceen 
und Echinodermen berücksichtigen, alle anderen weniger charakteri
stischen Formen der Bryozoen, Ostracoden, Spongien u. A. auslassen, 
so gelangen wir zu dem Resultate, dass von 116 in den Wehlowitzer 
Plänern vorkommenden Versteinerungen 81 auch in den Malnitzer, 
56 in den Teplitzer Schichten, 43 in den Semitzer Mergeln und 55 
in den DHnover Knollen Vorkommen. Unter den mit den Malnitzer 
Schichten gemeinschaftlichen Versteinerungen befinden sich 16, die 
auch in den Semitzer Mergeln oder Dfinover Knollen oder beiden 
Vorkommen, 45 Arten treten auch in den Teplitzer Schichten auf, 
2 Arten sind den Malnitzer und Iserschichten gemeinschaftlich und 
nur 18 Arten kommen bloss in den Wehlowitzer Plänern und Mal
nitzer Schichten zusammen vor.

Von den 56 Arten, welche die Wehlowitzer Pläner mit den 
Teplitzer Schichten gemeinschaftlich besitzen, findet man 44 Arten
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auch in der Malnitzer Stufe, 5 in den Semitzer Mergeln und Dfino- 
ver Knollen, und nur 7 Arten gehören bloss dem Wehlowitzer Pläner 
und den Teplitzer Schichten an.

Berücksichtigt man dagegen diejenigen Versteinerungen, die in 
den einzelnen Schichtenstufen mit Bezug auf die Wehlowitzer Pläner 
nicht vertreten sind, so bemerkt man, dass die Teplitzer Schichten 
85 Arten von Petrefacten aufweisen, welche in den Wehlowitzer Plä
nern nicht Vorkommen. In den Wehlowitzer Plänern gibt es umge
kehrt 57 Arten, die nicht in den Teplitzer Schichten vertreten sind, 
jedoch nur 18 von diesen Arten sind solche, die nicht auch in ande
ren Schichten, der Malnitzer Stufe, Semitzer Mergeln oder Dfinover 
Knollen Vorkommen.’ *

Von den Versteinerungen der Malnitzer Schichten sind es 40 
Arten, die den Wehlowitzer Plänern nicht zugehören, wogegen von 
Wehlowitzer Petrefacten 34 Arten in den Malnitzer Schichten fehlen.

Wenn nun auch diese Zahlen nicht das ganz getreue Verhältnis 
angeben, indem sie nach den Verzeichnissen der Petrefacten zusam
mengestellt sind, die an Klarheit und Richtigkeit manchmal etwas 
zu wünschen übrig lassen, so bemerkt man doch gleich, dass die 
Wehlowitzer Pläner palaeontologisch den Malnitzer Schichten am 
nächsten, nebstdem den Dfinover Knollen in Anbetracht der gerin
geren Zahl ihrer Petrefacten überhaupt sehr nahe stehen und mit 
den Teplitzer Schichten nur so weit Zusammenhängen, als die meisten 
mit diesen Schichten gemeinschaftlichen Versteinerungen auch in den 
Malnitzer Schichten Vorkommen.

Die für die Malnitzer Stufe charakteristischen Arten kommen 
zumeist auch in den Wehlowitzer Plänern und zwar entweder nur. 
in denselben und den Malnitzer Schichten (im Ganzen 18 Arten) 
oder auch noch in anderen Schichten vor. Unter den in der Mal
nitzer Stufe vorkommenden charakteristischen Petrefacten sind es 
wenige, welche in den Wehlowitzer Plänern) nicht bemerkt werden. 
Die übrigen darin nicht vertretenen Malnitzer Versteinerungen kom
men in der Regel selten vor.

Die für die Teplitzer Schichten am meisten charakteristischen 
Versteinerungen sind dagegen sämmtlich in den Wehlowitzer Plänern 
nicht vertreten, wogegen diejenigen Petrefacten, welche wohl in den 
Wehlowitzer Plänern aber nicht in den Teplitzer Schichten Vorkom
men, bis auf 18 Arten entweder in den Malnitzer Schichten allein 
oder auch in den Dfinover Knollen und Semitzer Mergeln vertreten sind.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



206 A lfred  S la v ik

Beryx Zippei, 
Chymaera furcata, 
Dercetis sp.,
Elopopsis Heckeli, 
Macropoma speciosum, 
Macropoma forte,

Lima Mantelli 
Lima tecta,
Mytilus radiatus, 
Spondylus striatue, 
Vemts subdeeussata, 
Rhynchonella bohemicat

Nur 18 Arten sollen, wie bereits bemerkt, bloss in den Wehlo- 
witzer Plänern Vorkommen, ohne auch anderen Schichten anzugehö
ren und zwar:

Semionotu8 sp.,
Halec Laubei,
Glyphiteuthis minor,
Glyphiteuthis ornata,
Anomia radiata,
Lima intermedia,

Diese Arten sind aber bloss nach den Verzeichnissen der Petre- 
facten zusammengestellt. Zur klaren Einsicht über ihre Bedeutung 
für die Wehlowltzer Pläner gelangt man erst, wenn man die Verhält
nisse ihres Erscheinens nach den einzelnen Arten und Schichten in 
Betracht zieht, wie sie im „Kritischen Verzeichnis“ (Dr. Ant. Fr ic:  
Studien im Gebiete der Böhmischen Kreideformation. Die Weissen- 
berger und Malnitzer Schichten) angeführt sind.

Anomia radiata ist eine völlig unsichere Art, auf die man kein 
Gewicht legen darf. Lima intermedia und Lima Mantelli stammen 
vom Kirchberge bei Liebenau aus einer Schichte, die zu den Launer 
Knollen (Malnitzer Stufe) gehört. Mytilus radiatus kommt ebenfalls 
im Malnitzer Grünsande vor. Ebenso Spondylus striatus. Venus sub- 
decussata gehört sowohl den Dfinover Knollen als auch den Malnitzer 
Schichten an. Rhynchonella bohemica kann füglich keinen palaeonto- 
logischen Werth haben, da sie sehr nahe der Rhynchonella plicatilis 
der Dfinover Knollen steht. Chymaera furcata, Semionotus sp., Elopo
psis Heckeli, Macropoma forte, Halec Laubei, Glyphiteuthis minor und 
Glyphiteuthis ornata wurden nur in einem Exemplare in den Wehlo- 
witzer Plänern gefunden, können also zur palaeontologischen Charak
terisierung dieser Pläner nicht beigezogen werden. Somit bleiben 
nur Beryx Zippei, Macropoma speciosum, Dercetis sp. und Lima tecta 
übrig, welche an mehreren Orten und häufiger, doch aber ziemlich 
selten, gefunden wurden.

Dabei ist noch zu bemerken, dass Beryx Zippei und Macro
poma speciosum, gleichsam die am meisten charakteristischen Fische, 
immer in Gesellschaft von Enoploclythia Leachi gefunden worden sind, 
welche sowohl in den Malnitzer Schichten, als auch, wie es scheint, 
in den Dfinover Knollen vorkommt. Lima tecta ist ziemlich häufig 
in den Korycaner Schichten.

Dem Angeführten zu Folge sind also die Wehlowitzer Pläner 
palaeontologisch weder von ihrem Liegenden, noch von ihrem Han
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genden in der Weise geschieden, dass man sie als eine selbstständige 
Schichte auffassen könnte.

Um nun dieselben richtig deuten zu können, ist es nothwendig 
ihre Lagerung näher zu betrachten und Aequivalente in anderen 
Kreidegebieten oder Provinzen für dieselben aufzusuchen.

Wir wollen vor Allem den Beschreibungen der im bereits citir- 
ten Werke von Prof. F r i c  angeführten und von demselben unter
suchten Localitäten folgen.

1. Gegend von Dfinov, Pfemyslan, Proslk. Daselbst sind die 
Semitzer Mergel und Dfinover Knollen gut entwickelt, darüber schwä
chere Lagen von Wehlowitzer Plänern, in denen nur wenige und nicht 
charakteristiche Versteinerungen gefunden worden sind. Inoceramus 
labiatus wurde ebenfalls nicht gefunden. Es ist daher schwierig, die
selben auf irgend eine Weise zu deuten.

2. Gegend von Pferov, Semitz, Bfistev, Kounic usw. Hier sind 
die Semitzer Mergel und Dfinover Knollen sehr gut entwickelt, da
rüber liegen Wehlowitzer Pläner ohne Inoceramus labiatns. Die gefun
denen Versteinerungen sind sämmtlich auch in den Malnitzer Schich
ten gut vertreten. Zu Oberst liegen plattenförmige, klingende Plä
ner, welche Prof. F r i c  selbst als Aequivalent der Malnitzer Schichten 
ansieht. Die Wehlowitzer Pläner können hier also nur nach ihrem 
petrographischen Charakter, nicht aber nach ihren Versteinerungen 
ausgeschieden werden.

3. Gegend von Lysä, Sadskä, Nimburg, Podebrad. In den Weh
lowitzer Plänern, die hier überall anstehen, findet man nur Verstei
nerungen, die sämmtlich auch in Malnitzer Schichten gewöhnlich sind. 
Inoceramus labiatus wurde nicht bemerkt.

4. Gegend von Kolin, Kuttenberg usw. Daselbst sind nur Se
mitzer Mergel und Dfinover Knollen entwickelt. Hangende Schichten 
gibt es gar nicht.

5. Gegend von Zbislav, Studenec, Kreutzberg. Über den Se
mitzer Mergeln und Dfinover Knollen liegt eine schwache Schichte 
von Wehlowitzer Plänern. Bei Bestwin wurden darin spärliche Ver
steinerungen ohne Inoceramus labiatus gefunden, welche ebenso gut 
für die Dfinover Knollen als für die Malnitzer Schichten zeugen 
könnten und überhaupt keine rechte Deutung zulassen. Bedeckt 
werden die Pläner von einem plattenförmigen, glaukonitischen, kalki
gen Gesteine, welches F r i c  als Aequivalent der Malnitzer Schichten 
betrachtet, das aber keine Versteinerungen enthält.
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6. Gegend von Pfelauc, Chrudim, Skutsch. In den meisten 
Aufschlüssen findet man nur spärliche Versteinerungen, nach denen 
die einzelnen Abtheilungen der Labiatus-Stufe nicht zu trennen sind. 
Nur im Thale des Wolsinka-Baches lassen sich einzelne Abtheilungen 
leicht unterscheiden. Zu unterst Semitzer Mergel, dann Dfinover 
Knollen und oben feste, graue Pläner, welche F r i c  den Wehlo
witzer Plänern zugesellt. Die gefundenen Versteinerungen, unter 
denen sich ein unbestimmter Inoceramus befindet, weisen jedoch ent
schieden auf die Fauna der Dfinover Knollen, denn es finden sich 
darunter auch Helicoceras armatum, Vola longicauda und ein Micraster. 
Somit hätte man es hier mit einer plänerigen Facies der Dfinover 
Knollen zu thun.

7. Gegend von Policka, Brünnlitz usw. Ausser den unsicheren 
Aequivalenten für Semitzer Mergel und Dfinover Knollen trifft man 
hier eine Lage von festerem Pläner, der Macropoma spsciosum und 
den Steinkern einer grossen Pleurotomaria enthält. Da diese Pläner 
von bestimmt erkennbaren Iserschichten überlagert werden, so könnte 
man sie eher für ein Aequivalent der Malnitzer Schichten als für 
Wehlowitz er Pläner erklären, da die Malnitzer Schichten eine in allen 
Kreidegebieten wohl bekannte und begrenzte Stufe bilden, die man 
nicht so leicht übersehen darf, wogegen das bei den Wehlowitzer 
Plänern nicht der Fall ist.

In den Aufschlüssen bei Kunwald wurden Versteinerungen ge
funden, die ebenfalls den Malnitzer Schichten zugerechnet werden 
könnten. Inoceramos labiatus war nicht dabei.

8. Im nordöstlichen Böhmen bei Braunau, Pölitz, Opocno usw., 
findet man nur die unteren Abtheilungen der Labiatus-Stufe.

9. Die Gegend von Jicin, Rovensko und Liebenau. Bei Turnau 
(Lochtus) liegen über den Dfinover Knollen Wehlowitzer Pläner, die 
weiter von Iserschichten bedeckt sind. In diesen Plänern wurden 
aber ebenfalls Versteinerungen gefunden, die man den Malnitzer 
Schichten zuschreiben kann; Inoceramus labiatus wurde nicht gefunden.

Die Pläner am Kirchberge bei Liebenau, welche über den Dfi
nover Knollen liegen, gehören entschieden zur Malnitzer Stufe. Inoce
ramus labiatus enthalten sie nicht.

10. In der*sächsischen Schweiz ist die Labiatusstufe als Sand- 
steinfacies entwickelt, in der man keine Unterabtheilungen unter
scheiden kann.

11. Das linke Egerufer: Gegend von Hradek, Libochovic usw. 
Bei Hradek ist ober einer Schichte von Dfinover Knollen, welche
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zwar in das Profil eingezeichnet, aber nicht beschrieben ist, typischer 
Wehlowitzer Pläner gelagert. Die obersten Lagen des Pläners, ge
nannt Winterstein, sind reich an Rhynchondla plicatilis. Diese Plä
ner könnte man wohl als ein Aequivalent der Drinover Knollen erklä
ren, selbst entgegen dem Umstande, dass hier Beryx Zippei und 
Enoplochythia Leachi gefunden wurde.

Die übrigen Versteinerungen widersprechen dieser Annahme 
nicht. Dieselbe ist aber durch den Umstand begründet, dass

1. Die Dfinover Knollen hier schwach entwickelt sind.
2. In der obersten Lage der Pläner sich eine Rhynchonellen- 

lage findet, wie es in den Dfinover Knollen nicht eben selten ge
schieht.

3. Diese Pläner von glankonitischen Plänern bedeckt werden, 
und die Anwesenheit von Inoceramus labiatus darauf hinweist, dass 
sie zu den Malnitzer Schichten nicht gerechnet werden dürfen.

Wenn die Selbstständigkeit der Wehlowitzer Pläner begründet 
wäre, so müsste sie sich gerade hier auch palaeontologisch gut be
währen ; diess ist aber nicht der Fall, denn die Wehlowitzer Pläner 
sind nur petrographisch, nicht aber palaeontologisch von ihrem Lie
genden und Hangenden geschieden.

Bei Libochovic nahe der Zuckerfabrik sind Wehlowitzer Pläner 
entblösst, welche Versteinerungen enthalten, die entschieden auf die 
Dfinover Knollen hinweisen. Ein Analogon der Wehlowitzer Pläner 
von Hradek ist bei Tfiblic aufgeschlossen. Hier scheint es, dass zwei 
Altersstufen unter einer Facies vorhanden sind. Man müsste das 
Vorkommen von Inoceramus labiatus genau studieren, um entscheiden 
zu können, ob ein Theil des Pläners zu den Dfinover Knollen und 
der höhere zur Malnitzer Stufe gehört, oder ob Alles der älteren 
Schichte zugezählt werden sollte. Für eine Selbstständigkeit der 
Pläner sind keine palaeontologischen Belege vorhanden.

12. Das rechte Egerufer. Gegend von Mecholup, Malnic usw. 
Bei Mecholup sind Pläner mit seltenen Versteinerungen, deren Lage
rung nicht bekannt ist, die aber auch auf palaeontologische Selbst
ständigkeit keinen Anspruch machen können. Nach Analogie mit 
anderen Localitäten könnte ein Theil zu den Dfinover, ein anderer 
Theil zu den Malnitzer Schichten gehören. Bei Schellesen sind diese 
Pläner mit einer Rhynchonellenlage wie der Winterstein bei Hradek 
bedeckt und dann vom Malnitzer Grünsand überlagert. Es scheint 
darnach der untere Theil der Pläner den Dfinover Knollen anzuge
hören, wie es bereits ausgesprochen wurde.

Tf. mHtliematicko-pflrodovideckä. 14
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Bei Dreiamschel sind Wehlowitzer Pläner entblösst, deren we
nige Versteinerungen darauf hinweisen, dass man vielleicht die Dri
nover Schichten vor sich hat. In den obersten Lagen dieser Pläner 
ist wieder eine an Rhynchonella plicatüis und Exogyra columba reiche 
Schichte. Darüber liegen echte Malnitzer Grünsande.

In dem Profile zwischen Malnitz und Lippenz findet man ober 
den Perutzer Schichten einen sandigen, weissen Pläner mit schlecht 
erhaltenen seltenen Fragmenten von Callianassa bohémica. In seinen 
höchsten Lagen ist wieder eine Exogyrenbank. Darüber folgen echte 
Malnitzer Grünsande. Da Callianassa bohémica nach F r i c  in den 
Drinover Knollen und auch in den mittleren Malnitzer Schichten 
(Launer Knollen) Vorkommen soll, diese aber erst höher entwickelt 
sind, so muss man diese Pläner den Dfinover Knollen zuzählen.

Im Egerthal, am entgegengesetzten Ende des Profils sind diese 
Schichten besser aufgeschlossen, u. zw. am Wege nach Malnitz.

Hier sind die Perutzer Schichten und der weisse Pläner nicht 
entblösst, sondern ein sandiger Pläner mit Rhynchonella plicatilis, 
der dem Winterstein in Hradek analog sein soll. Da sich unter ihm 
ein Plänersandstein befindet, der Versteinerungen enthält, welche auf 
Dfinover Knollen hinweisen, so kann man diesen Pläner mit dem 
Rhynchonellensandstein zu diesem Complex ziehen.

Auf den Winterstein folgt nun eine schwache, an Magas Geinitzi 
reiche Lage und ober ihr die Exogyrenbank. Nach Analogie mit 
anderen Localitäten müssen füglich auch diese Lagen zu den Dfino
ver Knollen zugezählt werden. Über der Exogyrenbank soll ein sehr 
schwacher Grünsandstein liegen, der aber verwittert und ganz rost
farbig ist. In den untersten Schichten dieses Grünsandes, also un
mittelbar ober der Exogyrenbank (siehe das betreffende Profil) ist 
eine Lage von petrefactenreichen Knollen, welche die Versteinerun
gen des Reussischen Exogyrensandsteins von Malnitz liefert.

Die zahlreichen Versteinerungen, unter denen sich auch Magas 
Geinitzi, Cassidulus lapis cancri und Catopygus carinatus befinden, 
verleiteten ursprünglich die Prager Geologen, diese Schichte mit der 
Exogyrenbank zu den Iserschichten zu zählen, [weil in denselben an 
anderen Orten Catopygus und Cassidulus-Arten, sowie Magas Geinitzi 
Vorkommen. Wir wollen darüber Prof. F r i c  wörtlich citiren (1. c. 
p. 57):

„Aber die genaue Bestimmung der Lagerung dieser an Petre- 
facten reichen Knollen, so wie das Auftreten von Arten, welche in 
dieser Gegend als für die Weissenberger und Malnitzer Schichten
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bezeichnend sind: Ammonites Woollgarei, Modiola capitata, Lithodo- 
mus spathulatus, Inoceramus labiatus etc., so wie der Abgang der für 
die Iserschichten charakteristischen Trigonia (aus der Verwandschaft 
von alaeformis und limbata) und der geknoteten Pholadomyen zeigten 
deutlich, dass wir es hier nur mit einer als Uferbildung petrogra- 
phiscli modifizirten Schichte der mittleren Malnitzer Schichten, einem 
Aequivalent der Launer Kalkknollen (Kostkas Steinbruch) zu thun 
haben.

Nun sind aber die Launer Kalkknollen (siehe 1. c. p. 59—61) 
ein Mitglied der Malnitzer Stufe, welches stets in den obersten Lagen 
des echten Malnitzer Grünsandes sich findet. Die Knollen des Exo- 
gyrensandsteines von Malnitz liegen aber in der uutersten Lage des 
schwachen und schlecht zu erkennenden Grünsandsteines, unmittelbar 
über der Exogyrenbank. Somit ist bereits die Lagerung dieser Exo- 
gyrenknollen gegenüber den Launerknollen eine ganz andere und 
auffallend genug. Hinsichtlich der Petrefacten ist folgendes zu be
merken: Über Inoceramus labiatus sagt prof. F r i c  1. c. p. 130 „In 
den Malnitzer Schichten gelang es mir nicht ihn nachzuweisen. “ Aber 
nach den früher citirten Worten soll Inoceramus labiatus mit anderen 
Petrefacten die Prager Geologen geradezu bewogen haben, diese Mal
nitzer Exogyrensandsteinknollen zu den Launer Knollen, also der 
mittleren Malnitzer Stufe zuzutheilen. Der offenbare Widerspruch, 
der darin liegt, ist auch in den Faunen beider Knollenlagen ausge
sprochen.

Vergleicht man nämlich das Verzeichniss der Petrefacten des 
Malnitzer Exogyrensandsteines mit dem Verzeichnisse aus den Launer 
Knollen, so sieht man, dass neben Inoceramus labiatus und Inoceramus 
Brongniarti in dem Exogyrensandsteine von Malnitz sehr viele Arten 
Vorkommen, deren Gruppirung auf die Drinover Knollen hinweist; 
ausserdem finden sich Natica Gentii, Rostellaria Réussi und Spondylus 
hystrix, von denen der letztere für den Drinover Horizont in Bayern 
sehr charakteristisch ist, wogegen diese drei Arten in den Launer 
Knollen fehlen. Die Anwesenheit von Magas Geinitzi beweist nicht 
viel, wie wir später auseinandersetzen wollen und das Vorkommen 
von Cassidulus lapis cancri und Catopygus carinatus beweist gar nichts, 
da diese zwei Arten bisher nur von dieser Schichte bekannt sind. 
Umgekehrt findet man in den Launer Knollen Pycnodus scrobiculatus, 
Carcharias pris eus, Ammonites Neptuni, Mitra Roemeri, Leguminaria 
Petersi, Panopaea gurgitis, Tellina semicostata, Cardium pustulosum, 
Voluta elongata, die bezeichnend für die Launer Knollen sind ; Callia-

14*
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nassa bohémica ist hier häufig, wáhrénd sie in dem Exogyrensand- 
stein selten vorkommt, und Inoceramus labiatus fehlt in den Launer 
Knollen gänzlich.

Alle diese Umstände, so wie die Art der Lagerung der Exogy- 
renknollen unmittelbar über der Exogyrenbank, sowie die petrogra- 
phische Beschaffenheit des dieselben beherbergenden Gesteins drängen 
uns zu der Ansicht, dass der Exogyrensandstein von Malnitz kein 
Aequivalent der Launer Knollen ist, sondern noch in das Bereich 
der Dfinover Knollen einbezogen werden muss.

Wenn sich Jemand an der Gegenwart von Magas Geinitzi in 
dem Malnitzer Exogyrensandsteine stossen sollte, so möge er nur 
erwägen, dass Magas Geinitzi in den tiefsten Schichten der Malnitzer 
Stufe überall vorkommt, die Dfinover Knollen repräsentiren hier aber 
die oberste Abtheilung der Weissenberger Schichten; somit ist es 
kein grosser Lapsus, wenn man annimmt, dass Magas Geinitzi um 
etwas früher, in deren höchsten Lagen aufgetreten ist. Prof. Fric 
reiht ja Magas Geinitzi auch unter die Versteinerungen der obersten 
Schichten der Weissenberger Stufe, seiner Wehlowitzer Pläner ein. 
Diess ist leichter zu begreifen, als der Umstand, dass Inoceramus 
labiatus bis in die mittleren Schichten der Malnitzer Stufe übergreifen 
sollte, da es doch bekannt ist, dass dieses Petrefact den Horizont 
der Weissenberger Schichten in allen bekannten Kreidegebieten auf 
das schärfste charakterisirt.

Ober dem Exogyrensandstein von Malnitz lagern mürbe und 
sandige Pläner mit der Malnitzer Avellanenschichte, also ausgespro
chene Schichten der Malnitzer Stufe.

Bei Smolnitz (1. c. p. 63) sind gewöhnliche Baupläner anstehend, 
die sehr schwer zu deuten sind. In ihrer unteren Schichte wurden 
Ammonitos Woollgarei und Avicula anómala, höher Enoploclythia Le- 
achi und Inoceramus labiatus gefunden. Demnach scheinen sie ein 
Aequivalent der Pläner von Tfiblic zu sein.

Zwischen Slavétin und Pätek kommen Wehlowitzer Pläner zu 
Tage, die nach ihren Versteinerungen eher auf das Alter der Dfinover 
Knollen hinweisen; wenigstens stehen die Petrefacten nicht dagegen*

Dasselbe gilt von den Plänern in Peruc, namentlich deshalb, 
weil dieselben bei Öeraditz von Semitzer Mergeln unterteuft werden.

13. Der Dzbanberg und die Gegend von Laun usw. Am Dzban- 
berge sind zu unterst Semitzer Mergel; die Dfinover Knollen sollen 
durch den Schutt' der Plänerbrüche verdeckt sein; in den oberen 
Wehlowitzer Plänern findet man Inoceromus labiatus und manche für
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die Dfinover Knollen aber nicht bestimmt charakteristische Formen. 
Von den für die Malnitzer Schichten bezeichnenden ist Lithodomus 
spathulatus, Panopea Ewaldi, Perna cretacea, Pecten laevis anwesend.

Es scheint demnach, als ob hier sowohl die Dfinover Knollen 
als die Malnitzer Schichten vertreten wären. Ähnliche Verhältnisse 
herrschen in dieser Gegend überall und auch am Weissen Berge bei 
Prag vor. Daselbst sind über der Cenomanstufe zuerst Semitzer 
Mergel entwickelt. Die Dfinover Knollen sind nicht nachzuweisen. 
Unter den Versteinerungen der ziemlich mächtig entwickelten Wehlo- 
witzer Pläner sind viel Formen, die auf den Horizont der Dfinover 
Knollen hinweisen und auch andere für die Malnitzer Stufe charak
teristischen. Es ist daher zuversichtlich anzunehmen, dass hier die 
höheren Lagen des Pläners Malnitzer Schichten entsprechen, wie es 
auch Prof. F r i c  selbst für die oberen Lagen annimmt.

Gümbel ’s Supposition, dass am Weissen Berge Malnitzer, Te- 
plitzer und sogar Priesener Schichten vertreten sind (Siehe G ü m b e 1 
Abhandlgn. d. bayer. Akad d. Wissenschaften 1868 Bd. X) entbehrt 
jeder Begründung, indem nicht nur keine maassgebende Teplitzer 
oder Priesener Versteinerungen gefunden wurden (Enoplodythia Leachi 
darf doch nicht zu solchen gerechnet werden), sondern auch aus stra
tigraphischen Gründen. Denn auf dem ganzen Hochplateau von Prag 
gegen die Eger sind mit wenigen Ausnahmen keine jüngeren Schich
ten entwickelt, als die sogenannten Wehlowiter Pläner, so dass das 
Vorkommen solcher Schichten bei Prag ganz vereinzelt wäre. Die 
obersten Foraminiferen-Schichten haben derzeit keinen palaeontologi- 
schen Werth, da es noch nicht erwiesen ist, ob Foraminiferen über
haupt bei Trennung von Schichtencomplexen massgebend werden 
können.

14. Die Gegend von Mühlhausen, Welwum usw. Von den We- 
hlowitzer Plänern, die bei Radowitz Semitzer Mergel und Dfinover 
Knollen bedecken, ist es schwierig nach den spärlichen Versteine
rungen auf ihre Zuständigkeit zu schliessen. lnoceramus labiatus 
wurde hier nicht gefunden. Ebenso unsicher sind diese Pläner auf 
der Anhöhe „na Sibenym“ bei Lipkovic. Die unteren Schichten ent
halten häufige Exemplare von Exogyra conica, in den höheren Schich
ten herrscht lnoceramus labiatus vor. Die anderen Versteinerungen 
sind wenig charakteristisch. Nach Prof. F r i c  repräsentiren diese 
hohen Lagen vielleicht die Malnitzer Schichten; wegen der Anwe
senheit von lnoceramus labiatus ist es aber kaum glaublich. Bei 
Bechlin sind in den Wehlowitzer Plänern viele Versteinerungen mit
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dem Cbaracter der Drinover Knollen vorhanden. Inoceramus labiatus 
wnrde jedoch nicht gefunden.

In den dieselben unterteufenden Dfinover Knollen fand man 
Magas Geinitzi und eine Enoploclythia neben Inoceramus labiatus. 
Wahrscheinlich wird eine eingehende Untersuchung die Zuständigkeit 
dieser Pläner zu den Dfinover Knollen erweisen.

15. Die Gegend von Gross-Öernosek, Gastorf, Wehlowitz und 
Melnik. Die höchsten Lagen der Wehlowitzer Fischpläner zwischen 
Gastorf und Wegstädtl enthalten viele Versteinerungen, welche ent
schieden die Dfinover Knollen repräsentieren: Inoceramus labiatus, 
Avicula anomala, Anomia subradiata, Pleurostoma lacunisum. Andere 
Versteinerungen sprechen wenigstens nicht dagegen. Darüber liegen 
schwache Andeutungen der Malnitzer und der Iserschichten.

Der graue, stark glaukonitische Pläner bei Brozanken enthält 
offenbar Versteinerungen der Dfinover Knollenschichte.

In den wenig aufgeschlossenen Fischplänern bei Liboch, die von 
Malnitzer Schichten bedeckt werden, fand man nur Enoploclythia 
Leachi, Turritella multistriata und Inoceramus labiatus, die mit Aus
nahme des letzteren ebenso gut die Dfinover Knollen als die Mal
nitzer Schichten repräsentiren könnten. Die Anwesenheit des letzte
ren theilt sie aber den Dfinover Knollen zu.

Die Pläner in Wehlowitz, nach welchem Orte diese Schichten 
benannt wurden, sind wohl petrographisch, aber palaeontologich am 
wenigsten charakterisirt. Ausser Macropoma speciosum, Beryx Zippei 
und Enoploclythia Leachi fand man darin nur Area subglabra und 
Pholas sclerotites.

In den höheren Lagen sind wellige, quarzige Pläner und ge
wöhnliche Baupläner mit Quarzknollen. Darüber liegen echte Mal
nitzer Schichten. Zu welcher Stufe die Wehlowitzer Pläner hier 
gerechnet werden sollen, kann nicht entschieden werden, jedenfalls 
können sie aber keinen Anspruch auf Selbstständigkeit erheben, da 
sie palaeontologisch nicht genugsam charakterisirt sind.

Aus den angeführten Verhältnissen der verschiedenen Locali- 
täten, an welchen Wehlowitzer Pläner entwickelt sind, ersehen wir 
nun deutlich, dass dieselben zwar petrographisch einander sehr ähn
lich sehen, nach denjenigen Versteinerungen aber, die in ihnen zeit
weilig gefunden wurden, in zwei Typen getheilt werden müssen. In 
dem einen Typus findet man Petrefacten, die sowohl der Weissen- 
berger als der Malnitzer Stufe angehören, daneben aber einige For
men, die entschieden den Malnitzer Charakter tragen. In diesem
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Typus wird die Leitfossilie der Weissenberger Schichten, nämlich 
Inoceramus labiatus, nicht gefnnden.

Im anderen Typus sind neben den, beiden Stufen zugehörenden 
Versteinerungen auch solche vorhanden, die für die Dfinover Knollen 
charakteristisch sind. Mit wenigen Ausnahmen findet man unter 
ihnen stets Inoceramus labiatus. Wenn man die Lagerung der Pläner 
und ihr Hangendes berücksichtigt, so bemerkt man, dass bei dem 
ersten Typus in der Regel die Wehlowitzer Pläner als oberste Schichte 
auftreten, ohne von Malnitzer Schichten bedeckt zu sein, oder dass 
dieselben zwar entwickelt, aber untergeordnet sind.

In den zum zweiten Typus gezogenen Localitäten sind die Dfi
nover Knollen entweder schwach entwickelt, oder gar nicht vorhan
den. Nur an einigen Orten bedecken die Wehlowitzer Pläner gut 
entwickelte Dfinover Knollen, dann besitzen sie aber nicht den ge
wöhnlichen petrographischen Habitus, sondern sind sandiger und 
stehen dem Dfinover Gestein überhaupt sehr nahe.

Es wurde bereits bemerkt, dass Inoceramus labiatus eine vor
zügliche Leitfossilie der Weissenberger Stufe ist, die in der ganzen 
Welt diese Schichten am besten charakterisirt, überall in ihnen häufig 
auftritt, ohne aber in jüngere Stufen überzugehen.

Das Verhalten dieser Petrefacten in den Wehlowitzer Plänern 
muss man demnach fest im Auge behalten, um in ihrem Labyrinth 
sich zurechtzufinden.

Da diese Versteinerung in der Regel die häufigste ist, und in 
dem ersten Typus überall fehlt, so muss man ihre Abwesenheit mit 
den für die Malnitzer Stufe charakteristischen Versteinerungen ge
meinsam im Auge behalten, und dann kann es wohl keinem Zweifel 
unterliegen, dass die Wehlowitzer Pläner von diesem Typus zu der 
Malnitzer Stufe gezogen werden müssen.

Dagegen ist nicht zu verkennen, dass die zum zweiten Typus 
gehörenden Localitäten im Wehlowitzer Pläner nur ein Aequivalent 
der Dfinover Knollen enthalten, welches von Malnitzer Schichten 
regelmässig bedeckt ist. Wo in denselben Inoceramus labiatus nicht 
gefunden wurde, sind auch die Versteinerungen überhaupt sehr selten 
und es ist zu erwarten, dass dieselben später noch gefunden werden.

In anderen Provinzen des hercynisehen Kreidegebietes sucht 
man vergebens nach einem Aequivalent der Wehlowitzer Pläner. In 
Sachsen ist die ganze Labiatus-Stufe in den Rothwernsdorfer Schichten 
als Pläner- und Sandsteinfacies entwickelt, in der sich keine Abstu
fungen unterscheiden lassen In Bayern lagern über den Winzerberg-
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Schichten (Dfinover Knollen) unmittelbar gut ausgebildete Schichten 
der Malnitzer Stufe. In Norddeutschland hat die ganze Labiatus- 
Stufe ebenfalls einen mehr einheitlichen Charakter. Am wichtigsten 
ist die Vergleichung der Schichten in Böhmen mit der bayerischen 
Provinz, da sich eben die ganze Lahiatus-Stufe in Böhmen als auch 
in Bayern parallel entwickelt hat. Man könnte zwar einwenden, dass 
in Bayern die horizontale Ausbreitung der Labiatus-Stufe eine zu 
geringe ist, so dass es daher leicht geschehen konnte, dass die Wehlo- 
witzer Pläner sich in Bayern nicht entwickelt hätten. Dann müsste 
aber etwas ähnliches auch von den jüngeren Stufen gelten, denn es 
ist doch schwer zu behaupten, dass sich das Kreidemeer in Bayern 
zur Zeit der Absetzung der Wehlowitzer Pläner zurückgezogen hätte, 
um in der nächstfolgenden Periode, bei Absetzung der untersten 
Malnitzer Schichten, am selben Orte zurückzukehren.

Wir müssen deshalb die Wehlowitzer Pläner, so lange nicht 
besseres palaeontologisches Materiale zu ihrer besonderen Charakte
risierung vorliegt, was wohl kaum zu erwarten ist, für eine plänerige 
Facies theils der oberen Abtheilung der Lahiatus-Stufe, theils der 
Malnitzer Stufe erklären.

Auf die Charakterisierung der Wehlowitzer Pläner als Fisch
pläner haben wir schon hingewiesen. Ein grosser Theil der in den
selben vertretenen Fischformen befindet sich auch in ihrem Liegenden 
und Hangenden. Die übrigen Formen sind sehr selten oder gehören 
ebenfalls dem Liegenden oder Hangenden an, kommen aber nur in 
der Tiefseefacies der Pläner vor.

Die nächstfolgende Stufe der Malnitzer Schichten ist in ihrer 
typischen Ausbildung am besten im westlichen Böhmen zu beiden 
Seiten der Eger entwickelt. Daselbst unterscheidet Prof. F r i c  drei 
Abtheilungen u. zw. den Grünsandstein von Malnitz, die Launer 
Knollenschichten und die Avellanenschichte. In derselben Reihen
folge, aber petrographisch etwas verändert, bedecken sie bei Wehlo- 
witz die bekannten Pläner. In anderen Gegenden Böhmens sind die 
Schichten dieser Stufe nicht vollkommen entwickelt, zum grossen 
Theile, wie eben dargestellt wurde, als Plänerfacies.

Dieser Umstand bewog anfangs die Prager Geologen, diese 
Stufe nur als eine locale Abweichung der höheren Lagen der Weis- 
senberger Schichten zu deuten. Ihre Selbstständigkeit wurde aber im 
Jahre 1867 von S ch l önba ch  und Gümbel*)  betont und sie wurden

*) U. S c h lö n b a c h :  Die Brachiopoden der böhm. Kreide. Jahrbuch der k. k.
geol. Reichsanstalt 1868 p. 139. — C. W. Gü mb e l :  Skizze der Gliederung
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mit der Stufe des Inoceramus Brongniarti und Ammonites Woollgarei 
in Norddeutschland parallelisiert, was seine vollkommene Richtigkeit hat.

In Sachsen wurden dieselben von G ü m b e 1 und G e i n i t z 
gleichzeitig erkannt und als Copitzer Schichten ausgeschieden. Ihre 
Fauna ist überall sehr gleich und constant. In Böhmen wurde aus 
denselben durch Prof. F r i c  ein sehr reichhaltiges Materiale zusam
mengebracht, welches für die Gegenden an der Eger Gelegenheit 
bot, drei Abtheilungen, wie bereits angeführt, zu unterscheiden. 
Diese können aber nur als locale Entwickelungen aufgefasst werden, 
da sich ein Analogon weder in anderen Gegenden Böhmens, noch in 
Sachsen und Bayern für sie findet. Allerdings unterscheidet G ü m b e 1 
in dieser Stufe, den sogenannten Eisbuckelschichten, zwei Abtheilun
gen: Zu unterst eine Hornsandsteinbank, weiter oben knollige Glau
konitmergel, welche sehr reich an Versteinerungen sind. Diese bei
den Schichten könnten gut mit dem Malnitzer Grünsande und den 
ober ihnen liegenden Launer Knollen verglichen werden, die palae- 
ontologischen Belege sind aber zu dürftig, um eine genaue Paralle
lisierung durchzuführen.

Übrigens wäre auch dieses kein Beweis für die allgemeine Gel
tung der beiden Abtheilungen in der ganzen Ausbreitung der Mal
nitzer Stufe, da es ja bekannt ist, dass die Schichten der bayerischen 
Provinz am genauesten mit den Kreideschichten des westlichen Böh
men übereinstimmen.

Die nächstfolgende Stufe, welche in Böhmen mit den Mergeln 
von Kistra, sowie den Plänerplatten von Koschtitz anfängt, und in 
den höheren Lagen als Plänerkalk von Hundorf entwickelt ist, besitzt 
in ihrer Fauna eine so frappante Ähnlichkeit mit den Schichten bei 
Strehlen in Sachsen und am Pulverthurm in Bayern, dass man die
selbe unbedingt mit den genannten parallelisieren muss. In Nord
deutschland sind diese Schichten der Zone des Scaphites Geinitzi und 
Spondylus spinosus äquivalent. In Böhmen wurde diese Stufe mit 
dem Namen Teplitzer Stufe belegt. Ihre unteren Schichten, welche von 
Prof. F r i c  als Mergel von Kistra und Platten von Koschtitz ausge
schieden wurden, scheinen nur in der typischen Ausbildung dieser 
Stufe, die namentlich im nordwestlichen Böhmen bei Teplitz und an 
der Eger vorkommt, aufzutreten.

In anderen Provinzen des hercynischen Kreidegebietes findet
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der oberen Schichten der Kreideformation in Böhmen. Jahrbuch für Mine 
ralogie 1867 p. 795.
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man sie nicht; es muss daher ihr Auftreten nur als eine locale Er- 
scüeinung aufgefasst werden, wie dem auch Prof. F r i c  selbst, wie 
es scheint, nicht abgeneigt ist. Eine häufige und charakteristische 
Versteinerung für die Plänerkalke von Hundorf ist Terebratula semi- 
globosa (Ter. subrotundata bei Schlönbach S. a. a. 0.).

Da die Parallelisierung der Teplitzer Stufe mit ihren Aequiva- 
lenten in anderen Kreidegebieten keine Schwierigkeiten verursacht, 
wollen wir dieselbe vorläufig ausser Acht lassen und wenden uns zu 
der Frage über das Verhältnis der Iserschichten zu den Teplitzer 
Schichten.

Die Iserschichten wurden von den Prager Geologen hauptsächlich 
wegen ihrem petrographischen Charakter, da sie [entweder als Qua
dersandstein oder in Form mergelig sandiger und knolliger Platten
pläner auftreten, als selbstständige Stufe ausgeschieden. Im I. Bande 
des Archives für die naturwissenschaftliche Landesdurchforschung von 
Böhmen wurden zu ihnen im Malnitzer Profile irriger Weise die 
Schichten des sogenannten Exogyrensandsteines von Malnitz gerechnet, 
über denen aber noch Malnitzer und Teplitzer Schichten liegen. Die
ses Profil entspricht den natürlichen Verhältnissen schon deshalb 
nicht, weil es die Malnitzer Stufe unter diesen Exogyrensandstein 
verlegt, was gerade umgekehrt ist.

Vor Ausgabe des I. Bandes des Archives waren die Prager 
Geologen der Ansicht, dass die Iserschichten über den Teplitzer 
Schichten und unter den Priesener Mergeln gelagert seien. (Siehe 
3. Jahresbericht des Comités für die naturwissenschaftliche Landes
durchforschung von Böhmen.)

U r b a n  Sch lönbach  sprach dagegen in seiner am 3. März 1868 
vorgelegten Abhandlung über die Brachiopoden der böhm. Kreide die 
Hypothese aus, es könnten die Isersandsteine eine veränderte Facies 
der Teplitzer Schichten repräsentiren (siehe 1. c. p. 147), und führte 
zur Bekräftigung seiner Ansicht den durch keine neueren Beobach
tungen widerlegten Umstand vor, „dass der an vielen Localitäten 
direkt vom Plänerkalk überlagerte Grünsandstein an anderen Orten, 
wo kein Plänerkalk vorkommt, die Basis des concordant darauf lie
genden Isersandsteins bildet“, und dass es unwahrscheinlich sein 
dürfte, „dass Plänerkalk und Isersandstein, wenn sie wirklich zwei 
dem Alter nach verschiedene Formationsglieder darstellen, bei ihrer 
grossen Verbreitung nicht irgendwo in direkter Überlagerung über
einander zu beobachten sein sollten.“
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Ähnlich spricht sich auch G ü mb e l  aus, u. zw. 1867 in seiner 
Abhandlung: Skizze der Gliederung der oberen Schichten der Kreide- 
formation in Böhmen (Jahrbuch für Mineralogie usw. 1867 p 795), 
indem er aber diese Ansicht nur leise andeutet, entschiedener schon 
in: Abhandlungen der bayerischen Academie der Wissenschaften 1868 
X. Bd., ganz entschieden aber 1868 in: Geognostische Beschreibung 
des Ostbayerischen Grenzgebirges, wo er die Iserschichten geradezu 
mit den Hundofer Schichten und den darüber liegenden Callianassen- 
bänken parallelisiert.

Umgekehrt hat sich S c h l ö n b a c h  in seinem Berichte vom 
31. Juli 1868 „die Kreideformation im Isergebiete in Böhmen (Ver
handlungen der k. k. geol. Reichsanstalt 1868 p. 250) zu der Ansicht 
geneigt, dass die Isersandsteine unter den Teplitzer Schichten liegen, 
indem von ihm über diesem Isersandstein und unter den Priesener 
Schichten graue, sehr zähe und plastische Thone mit Ostrea sulcata 
nachgewiesen wurden. Über diesen Thon spricht sich der Verfasser 
in folgender Weise aus: „Da nun die Thone mit Ostrea sulcata, welche 
meistens die Plateaux auf dem Isersandsteine einnehmen, ziemlich 
sicher dem Complex der Hundorfer oder Teplitzer Schichten des 
Scaphites Geinitzi zugerechnet werden müssen, so würde sich aus 
obigem, in Betreff der Frage nach dem Alter der Isersandsteine als 
sehr wahrscheinlich das Resultat ergeben, dass dieselben älter sind 
als die Hundorfer Scaphiten-Schichten und wahrscheinlich der oberen 
Abtheilung des Pläner Bausteins, dem Exogyren-Sandsteine und 
Grünsandsteine der Gegend im Norden der Eger, d. h. also der Zone 
des Inoceramus Brongniarti entsprechen“.

S c h l ö n b a c h  erklärte demnach die Isersandsteine für ein Aequi- 
valent der Malnitzer Schichten, da nach Analogie mit anderen Kreide
gebieten zwischen den Malnitzer und Teplitzer Schichten keine 
Zwischenstufe eingeschaltet werden konnte.

Die Prager Geologen acceptierten offenbar die Ansicht Schlön-  
bachs ,  dass die Thone mit Ostrea sulcata (Ostrea semiplana) der 
Teplitzer Stufe zugehören könnten, nahmen aber nicht die volle Con- 
sequenz dieser Ansicht an, sondern blieben bei der ursprünglichen 
Eintheilung, die im I. Bande des Archivs enthalten ist, wonach die 
Iserschichten zwischen der Malnitzer und Teplitzer Stufe liegen, ob
wohl sie den Irrthum hinsichtlich des Malnitzer Exogyrensandsteins 
später corrigirten.

Ich publizierte 1881 eine kleine Notiz (Über die Gliederung 
der Kreideformation in der böhmisch-sächsischen Schweiz. Sitzungs
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berichte der königl. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften 1881.), 
in welcher ich auf Grund meiner eigenen Beobachtungen und der 
bereits bekannten neueren Aufschlüsse zu dem Schlüsse kam, dass 
den Isersandsteinen in Böhmen und Sachsen ein jüngeres Alter zu
komme, als es nach den Profilen der Prager Geologen der Fall sein 
könne und dass die Ansicht sehr nahe liege, „dass der sächsische 
Oberquader und der Isersandstein in Nordböhmen nur eine sandige 
Facies der Strehlener (Teplitzer) Schichten darstelle“.

Prof. F r i c  behält aber in seinen Studien im Gebiete der Kreide
formation in Böhmen die ältere Ansicht bei, dass die Iserschichten 
als selbstständige Stufe unter den Teplitzer Schichten liegen und 
führt als Beweis für diese Ansicht den Umstand an, dass im östlichen 
Böhmen die Iserschichten von schwachen Lagen eines Mergels mit 
Terebratula semiglobosa und Haplophragmium irreguläre an manchen 
Stellen bedeckt werden.

Wir wollen nun die ganze Frage sowohl vom stratigraphischen 
als vom palaeontologischen Standpunkte näher untersuchen.

Die Schichtenfolge der Iserstufe begreift nach F r i c  zu unterst 
die sogenannten Bysicer Übergangsschichten, worauf zwei mächtige 
Complexe von Quadersandsteinen folgen (Kokoriner Quader), die 
durch eine mergelig plänerige Zwischenschichte (Zwischenpläner) 
getrennt sind. In den Zwischenplänern findet man Versteinerungen, 
wogegen dieselben in den Quadern sehr selten und schlecht er
halten sind.

Über dem höheren Kokoriner Quader liegt eine an Petrefacten 
sehr reiche Schichte mit häufigen Trigonien (Trigoniaschichte) und 
zuletzt eine schwächere Schichte, die besonders reich an Bryozoen- 
arten und Echinodermen ist (Bryozoenschichte).

Dieser Schichtencnmplex ist in denjenigen Gegenden, wo die 
Isersandsteine typisch auftreten, in allen seinen Gliedern entwickelt. 
In manchen Gegenden finden sich jedoch nur schwache Andeutungen 
der Kokoriner Quader und es sind dann meistens nur die Trigonia- 
und Bryozoen-Schichte entwickelt, häufig auch mit anderem petro- 
graphischen Habitus.

Der bereits von S c h l ö n b a c h  angeführte Umstand, dass die 
Teplitzer Schichten von den Iserschichten nirgends überlagert werden, 
hat sich bei allen von den Prager Geologen, selbst in den von 
Prof. F r i c  in seinen neuesten Publicationen beschriebenen Profilen 
insoweit bestätigt, dass ein Contact zwischen beiden Stufen nur theil-
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weise geschieht, indem die untersten Lagen der Iserschichten nirgends 
im Hangenden der obersten Teplitzer Schichten sich finden.

In denjenigen Gegenden, wo die Teplitzer Schichten typisch 
entwickelt sind, also im westlichen Böhmen, an der Eger und am 
Fusse des Erzgebirges, findet man keine Andeutung der Iserschichten. 
Die Teplitzer Schichten ruhen daselbst auf der Malnitzer Stufe ebenso 
wie es an der Iser mit den typischen Iserschichten geschieht.

Im östlichen Böhmen, wo alle Kreideschichten einen mehr oder 
weniger plänerigen Habitus besitzen, scheinen aber die Verhältnisse 
etwas anders beschaffen zu sein. In dem Profile bei Schirmdorf 
unweit Böhm. Trübau findet man über Plänern, welche vielleicht der 
Weissenberger Stufe oder auch der Malnitzer Stufe angehören, Schichten 
mit zahlreichen Terebratulina rígida und häufigen Foraminiferen, über 
denen dann Schichten mit Ostrea semiplana liegen, welche in dieser 
Gegend nach F r i c  den tieferen Horizont der Trigoniaschichten an
deuten. Diess ist freilich nicht ganz gewiss, den Ostrea semiplana 
könnte ebenso gut die Teplitzer Schichten andeuten, und wir hätten 
dann vereint mit der Schichte der Terebratulina rígida einen grösseren 
Complex von Teplitzer Schichten vor uns. Aber versteinerungsreiche 
Trigoniaschichten liegen dann weiter in der Richtung gegen Leito
mischl zu, so dass über ihre Anwesenheit kein Zweifel obwalten kann

Mit Gewissheit kann man aber die Thatsache, dass hier Trigonia
schichten über einem mächtigen Complex von Teplitzer Schichten 
liegen, nicht behaupten, da es überhaupt gewagt erscheint, schwächere 
Schichten mit einzelnen, wenn auch charakteristischen Petrefactenarten 
für das Aequivalent einer bestimmten Stufe zu erklären. Man muss in 
dieser Hinsicht sehr vorsichtig sein, da man dabei zu schweren Irrthümern 
verleitet werden könnte. Etwas ähnliches scheint auch in dem Profile 
am Bahnhofe von Wildenschwert (Kerhartitz) vorzukommen. Die 
Schichten sind hier sehr arm an Versteinerungen, es könnten aber 
einzelne Lagen unter der Trigoniaschichte wohl zu der Teplitzer Stufe 
zugerechnet werden.

Ich würde auf die angeführten Vermuthungen kein Gewicht 
legen, wenn in Bayern nicht ähnliche Verhältnisse Vorkommen würden.

Daselbst liegen ebenfalls über den Pulverthurmschichten, die 
analog der Teplitzer Stufe in Böhmen sind, die sogenannten Callianassen- 
bänke, welche man nur mit den jüngeren Iserschichten, also der Tri- 
gonia- und Bryozoenschichte vergleichen kann. Das Hangende der 
Iserschichten sind in der Regel Pläner oder Mergel der sogenannten 
Priesener Stufe oder Zone des Inoceramus Cuvieri und Micraster
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cor testudinarium. Prof. F r i c  führt jedoch in seiner neuesten Schrift 
über die Teplitzer Schichten mehrere Localitäten z. B. bei Hostin, 
Leitomischl, Abtsdorf und anderen Orten, überhaupt in der Östlichen 
Hälfte der böhmischen Kreideformation, wo zwischen den Iserschichten 
und der Priesener Stufe mergelige oder thonige Schichten von '/? bis 
höchstens 1 m. Dicke Vorkommen, in denen Terebratula semiglobosa 
oder Haplophragmium irreguläre gefunden wurde. Diese Schichten 
wurden von demselben zu der Teplitzer Stufe gerechnet und dadurch 
ein Beweis für ihre Lagerung über der Iserstufe geschaffen. Von an
deren Localitäten z. B. bei Königgrätz, Jungbunzlau, Voskovrch u. s. w. 
wurden dazu die bereits von Schlönbach namhaft gemachten Schichten 
mit Ostrea semiplana zugezogen. Dieser Beweis scheint aber nicht 
stichhältig zu sein. Denn von den angeführten drei Petrefacten sind 
Haplophragmium irreguläre und Ostrea semiplana ebenfalls häufig in 
den Priesener Schichten und können daher nicht als Leitfossilien für 
die Teplitzer Schichten angesehen werden. Terebratula semiglobosa 
ist wohl ein Petrefact, das bisher nur in den Schichten der Teplitzer 
Stufe gefunden wurde, ob sich das aber auf die Dauer bestätigen 
wird, ist noch eine offene Frage. Schlönbach sagt darüber in seinen 
Brachiopoden der böhmischen Kreide: „Die wenigen aus den Bacu- 
liten-Schichten und deren Aequivalenten bekannten Reste echter 
Terebrateln könnten zwar vielleicht ebenfalls auf unsere Art (Ter. 
semiglobosa) bezogen werden, sind aber zu schlecht erhalten, um eine 
genauere Bestimmung zu gestatten.“ Es ist daher noch lange nicht 
bewiesen, dass diese Art nur auf die Teplitzer Schichten beschränkt 
ist. Nebstdem könnten die wenigen und verdrückten Exemplare, die 
man in den genannten Localitäten fand, vielleicht zu Terebratula 
carnea, welche mit Ter. semiglobosa sehr nahe verwandt ist und in 
den Priesener Schichten vorkommt, gehören.

Zieht man daher die Unsicherheit des palaeontologischen Mate
riales und die sehr geringe Mächtigkeit dieser Schichten in Erwägung, 
so kann man sich der Ansicht nicht erwehren, dass man zu einem 
Beweise von solcher Tragweite, wie es die Überlagerung der Iser
schichten von den Teplitzer Schichten ist, sicher begründete That- 
sachen beizubringen schuldig ist.

Das Profil des Sovice-Berges bei Raudnitz, wo über Launer 
Knollen die Bysicer Übergangsschichten und vermuthete, aber nicht 
entblösste Andeutungen des Kokofiner Quaders von bestimmten 
Teplitzer Schichten bedeckt werden, ist auch kein Beweis für diese 
Überlagerung. Denn von den aus den Bysicer Übergangsschichten
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angeführten Versteinerungen ist keine einzige namhaft gemacht, die 
nicht auch in den Launer Knollen häufig Vorkommen würde, im 
Gegentheile werden einige Petrefacten genannt, welche in dem Ver
zeichnisse der Versteinerungen aus den typischen Bysicer Übergangs
schichten gar nicht Vorkommen. Diese Schichten müssen ganz bestimmt 
zu den Launer Knollen gerechnet werden, die wahrscheinlich auch 
das sandige Material für das nur vermuthete Aequivalent des Koko- 
Hner Quaders lieferten.

Bevor wir nun die Iserschichten in Böhmen mit ihren Aequiva- 
lenten in anderen Kreideprovinzen vergleichen, wollen wir in Kürze 
ihre palaeontologischen Eigenthümlichkeiten würdigen. Zu diesem 
Zwecke ist es nothwendig das Verzeichnis der in ihnen gefundenen 
Petrefacten in derselben Weise, wie es bei den Weissenberger Schichten 
geschah, mit Auslassung der dort schon genannten Thierformen 
zusammenzustellen, und es ergibt sich bei Vergleichung mit den 
Formen der Malnitzer und Teplitzer Stufe, zwischen denen die Iser
schichten liegen sollen, folgendes Resultat:

Das Verzeichnis der Versteinerungen ergibt für den Malnitzer 
Grünsand 39, für die Launer Knollen 106, für die Avellanenschichte 
42, für die Teplitzer Schichten 145, die Bysicer Übergangsschichten 
15, die Zwischenpläner 29, die Trigoniaschichten 108 und die 
Bryozoensschichte 56 Petrefactenarten.

Die Bysicer Übergangsschichten haben mit der Malnitzer Stufe, 
u. zw. mit dem Malnitzer Grünsandstein 5, mit den Launer Knollen 7, 
mit der Avellanenschichte 3 Petrefacten gemeinsam, von denen aber nur 
Pholadomya aequivalvis in den Teplitzer Schichten nicht vorkommt, 
während die anderen ohne Ausnahme in diesen Schichten gewöhnlich 
sind. Es sind überhaupt Versteinerungen, die fast durch das ganze 
Turon verbreitet sind. In den Teplitzer Schichten gibt es 10 Arten 
die in den Bysicer Übergangsschichten ebenfalls vertreten sind.

Die Zwischenpläner enthalten 13 Formen mit dem Malnitzer 
Grünsandsteine zusammen, mit den Launer Knollen 19, der Avellanen
schichte 10, den Teplitzer Schichten 15 Arten. Bis auf 5 Arten sind 
die in der Malnitzer Stufe vorhandenen auch in den Teplitzer 
Schichten vertreten.

Die Trigoniaschichten haben mit dem Malnitzer Grünsande 21, 
mit den Launer Knollen 32, mit der Avellanenschichte 21 Arten 
gemeinsam, von denen nur 8 Arten in den Teplitzer Schichten nicht 
Vorkommen. Dagegen gibt es in den Teplitzer Schichten 45 Arten, 
die auch in den Trigoniaschichten nicht selten sind.
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Die Bryozoenschichte besitzt mit dem Malnitzer Grünsande 
zusammen 9, mit den Launer Knollen 21, der Avellanenschichte 10 
Arten, von denen im Ganzen nur 5 den Teplitzer Schichten angehören. 
In den Teplitzer Schichten sind aber 19 Arten, die auch in der 
Bryozoenschichte gefunden werden.

Dagegen gibt es im Malnitzer Grünsande 30, in den Launer 
Knollen 78, in der Avellanenschichte 35, in der Teplitzer Stufe 131 
Petrefactenarten, die in den versteinerungsarmen Bysicer Ubergangs
schichten bisher nicht gefunden worden sind. Gegenüber dem Malnitzer 
Grünsande besitzen die Bysicer Übergangsschichten 8, gegen die 
Launer Knollen 4, gegen die Avellanenschichte 5 und gegen die 
Teplitzer Stufe 5 Arten, die in den betreifenden Schichten nicht 
Vorkommen.

Bei Vergleichung der Zwischenschichten sind im Malnitzer 
Grünsande 21, in den Launer Knollen 77, der Avellanenschichte 32, 
der Teplitzer Stufe 123 Arten, die in den Zwischenschichten nicht 
Vorkommen; gegenüber dem Malnitzer Grünsande haben aber diese 
Pläner 7, gegen die Launer Knollen keine, gegen die Avellanenschichte 
5, gegen die Teplitzer Stufe 11 Arten, die in den betreffenden 
Schichten nicht Vorkommen.

Die Trigoniaschichten besitzen von 16 Arten der Malnitzer 
Grünsande, 54 der Launer Knollen, 16 der Avellanenschichte und 
105 der Teplitzer Stufe keine Art, dafür aber 69, die nicht im Mal- 
nitzer Grünsande, 39 in den Launer Knollen, 82 der Avellanenschichte 
und 63 die nicht in der Teplitzer Stufe Vorkommen.

Im Vergleich zu den Bryozoenschichten sind im Malnitzer Grün
sande 24, in den Launer Knollen 54, in der Avellanenschichte 23, 
in der Teplitzer Stufe 119 Arten, die in der Bryozoenschichte nicht 
gefunden werden, wogegen diese gegenüber den Malnitzer Schichten 
34, gegen die Launer Knollen 25, gegen die Avellanenschichte 43 
und die Teplitzer Stufe 36 eigene Arten besitzt.

Schon nach der einfachen Aufzählung der gemeinschaftlichen 
und verschiedenen Versteinerungen sieht man, dass alle Iserschichten 
eine grössere Verwandtschaft mit den Teplitzer Schichten haben, als 
mit der Malnitzer Stufe. Wenn man aber dem Auftreten der einzelnen 
Petrefacten Aufmerksamkeit widmet, so bemerkt man, dass die 
charakteristischen Petrefacten der Malnitzer Stufe, wie Ammonites 
Woollgarei und A., die in jüngeren Schichten nirgends Vorkommen, 
auch allen Iserschichten ohne Ausnahme fehlen, wogegen man mit Aus
nahme von wenigen Formen namentlich in den Byäicer Übergangs
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schichten und den Zwischenplänern lauter Formen findet, die in den 
Teplitzer Schichten zu den gewöhnlichen gehören. Es dürften daher 
die Iserschichten nicht als ein Aequivalent der Malnitzer Stufe an
gesehen werden, wie es Schlönbach zu thun geneigt war.

Wenn dieses aber nicht geschehen kann und die Iserschichten 
dennoch unter der Teplitzer Stufe liegen sollen, dann müssten sie 
eine eigene zwischen der Malnitzer und Teplitzer gelagerte Stufe 
bilden, für die in den anderen Kreideprovinzen des hercynischen 
Kreidegebietes und auch in anderen Kreidegebieten überhaupt kein 
Analogon vorhanden ist.

In Sachsen und der Grafschaft Glatz sind die Iserschichten nur 
eine Fortsetzung derjenigen, die in Nord-Böhmen entwickelt sind 
und ihre concordante Lagerung über der Malnitzer Stufe und unter 
den Priesener Schichten lässt sich Schritt für Schritt verfolgen, was 
mir namentlich im Glatzischen nachzuweisen gelang, worüber in 
Kurzem ein selbstständiger Aufsatz publizirt wird.

Wenn auch die einzelnen in Böhmen bekannten Abtheilungen 
der Iserstufe in den Nachbarländern noch nicht ausgeschieden werden 
konnten, so hat man doch namentlich in den oberen Lagen der 
Sandsteine in der sächsischen Schweiz dieselben Versteinerungen ge
funden, wie in den Trigoniaschichten Böhmens. Demnach unterliegt 
es keinem Zweifel, dass der ganze Complex der Iserschichten in 
dieser Gegend unter denselben Verhältnissen abgelagert wurde, wie 
in Böhmen. Nirgends fand man auch nur eine leise Andeutung, dass 
über den Isersandsteinen ein Aequivalent der Teplitzer Stufe lagern 
würde. Wir können also daselbst, wie aus dem böhmischen Bereiche 
dieser Schichten, keine Erklärung der verwickelten Verhältnisse 
schöpfen.

In der bayerischen Provinz findet man jedoch Aufschlüsse, die 
unter richtiger Anwendung vollkommen geeignet sind, diese Frage 
einer angemessenen Lösung zuzuführen.

Daselbst sind über den sogenannten Pulverthurmschichten 
(Siehe Gümbel ,  Ostbayerisches Grenzgebirge) die dem Scaphiten- 
pläner oder den Schichten von Strehlen in Sachsen und Hundorf in 
Böhmen vollkommen entsprechen, mergelige und glaukonitische san
dige Kalke gelagert, deren Versteinerungen ohne allen Zweifel auf 
ein Aequivalent mit den Trigoniaschichten in Böhmen hinweisen. 
Gümbel nennt sie einfach Callianassenbänke.

Ein solches Profil ist z. B. am Regensburger Galgenberge, nahe 
dem Pulverthurme und an vielen anderen Stellen entblösst, namentlich

Tr. mathem atloko-prírodovédecká. 15
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auch bei Altenkreuth, wo das Aequivalent der Trigoniaschichten voll 
von den dieselben charakterisirenden Versteinerungen ist. Bei Betzen
stein wurden Schichten entdeckt, die durch ihre Versteinerungen 
(Callianassa antiqua, Pholadomya caudata, Trigonia limbata, Pecten 
quadricostatus und viele Bryozoen) lebhaft an die Bryozoenschichten 
in Böhmen erinnern. Leider ist das Vorkommen beschränkt und isolirt, 
so dass man weder das Hangende noch das Liegende dieser Schichten 
bestimmen kann. Doch lassen die Petrefacten keinen Zweifel zu.

Aber in dem Hangenden der Callianassenbänke auf der Kager
höhe findet man sandige Mergel und Thone, über denen auf den 
höchsten Punkten ein kalkiger Sandstein voll von Bryozoen und 
Ostreen lagert. Eine ähnliche Bildung wurde früher am Grossberge 
südlich von Regensburg erkannt und als Grossberger Plattensandstein 
ausgeschieden. Die Thonschichten sind aber in der Regel schwach 
entwickelt, wie es ein Profil am Degelberg bei Ziegelsdorf zeigt.

Bei Thalmässing liegen aber über dem festen Mergelkalke der 
Pulverthurmschichten mächtige graue und glaukonitische Merge  ̂
deren Fauna zum grössten Theile in der Bryozoenschichte Böhmens 
vertreten ist. Bei Roding sind ebenso mächtige Mergel mit denselben 
Versteinerungen entblösst und lagern unmittelbar über der Callianassen- 
schichte. Hiezu soll sich in grosser Häufigkeit Cardium Ottoi zu
gesellen, ein Petrefact, das gewöhnlich in den Priesener Schichten 
vorkommt. Seine Bestimmung ist jedoch zweifelhaft.

Prof .  G ü m b e 1 zählt den Mergel sammt dem darüber liegenden 
Plattensandstein zu höheren Stufen, also zum Aequivalent der Priesener 
und Chlomeker Schichten in Böhmen, wonach dieser Mergel, von 
einer petrefactenreichen Stelle bei Passau auch Marterbergmergel 
genannt, das Aequivalent der Priesener Stufe und der Grossberg
sandstein ein Aequivalent des Chlomeker Sandsteins wäre. Wenn man 
aber die Fauna des Mergels am Marterberge mit derjenigen bei 
Roding oder Thalmässing vergleicht, so sieht man sogleich einen 
Unterschied. Die Fauna des Marterberges ist unzweifelhaft diejenige 
des Priesener Baculiteumergels in Böhmen. Aber die Mergel bei 
Roding, Thalmässing, auf der Kagerhöhe über den Callianassen- 
schichten, am Degelberg bei Ziegelsdorf u. s. w. besitzen eine Fauna, 
die wie bereits erklärt wurde, sehr nahe zu der in den Bryozoen
schichten von Böhmen steht. Dieselben können daher nicht mit dem 
Marterbergmergel identificirt werden. Pr. G ü mb e l  wurde offenbar 
durch die gleiche petrographische Baschaffenheit des Gesteins zu 
dieser Identifizierung verleitet; ein Zusammenhang besteht zwischen
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diesen Schichten und dem Marterbergmergel nicht. Ich glaube daher 
nicht fehl zu gehen, wenn ich es als sehr wahrscheinlich hinstelle, 
dass die genannten Mergel mit Ausnahme des Mergels am Marter
berge und der Plattensandstein des Grossberges, wegen ihrer palae- 
ontologischen Einschlüsse für ein Aequivalent der Bryozoenschichten 
in Böhmen erklärt werden müssen

Wir hätten somit von Neuem eine merkwürdige Übereinstim
mung der Schichten in Böhmen und Bayern zu verzeichnen, auf die 
schon öfters hingewiesen werden musste.

Wenn wir nun die Thatsache, dass die Callianassenbänke in 
Bayern unzweifelhaft über dem Aequivalent der Teplitzer Schichten 
in Böhmen liegen, festhalten müssen, so sehen wir darin eine Er
scheinung, die schon lange gesucht wurde, nämlich die unmittelbare 
Überlagerung eines Aequivalentes der Iserschichten oder wenigstens 
ihrer zwei oberen Abtheilungen in Böhmen über einem Aequi valente 
der Plänerkalke von Hundorf in Böhmen.

Die Trigoniaschichten und Bryozoenschichten sind also ent
schieden jünger als die Teplitzer Schichten.

Ob man aber deswegen die Iserschichten als eine selbstständige, 
über den Teplitzer und unter den Priesener Schichten gelagerte Stufe 
auffässen soll, ist eine andere Frage. Offenbar muss man den Umstand 
stets im Auge behalten, dass nur die Aequivalente der Trigonia- und 
Bryozoenschichten in etwas selbstständig sind. Dieselben sind es 
auch in palaeontologischer Dichtung, da erst in ihnen die neuen für 
das Turon ungewöhnlichen Formen der Trigonia limbata, Pholadomya 
nodulifera, u. a. auftreten. Wenn man also die Iserschichten für eine 
selbstständige Stufe erklären wollte, so dürfte es nur in Betreff' dieser 
zwei oberen Schichten geschehen.

Die unteren Lagen der Iserschichten, namentlich die Bysicer 
Übergangsschichten, die beiden Kokofiner Quader und ihre Zwischen
pläner müssen aus stratigraphischen wie palaeontologischen Gründen 
als eine sandige Facies der Teplitzer Schichten erklärt werden.

Bei dieser nothwendigen Annahme kann man sich dann leicht 
den Umstand erklären, warum die Teplitzer Schichten mit den unteren 
Lagen der Iserschichten in ganz Böhmen nirgends im Contact Vor
kommen, dann ist auch das Profil bei Schirmdorf, wo über Schichten 
mit unzweifelhaften Teplitzer Versteinerungen (Terebratulina rigida, 
Ostrea semiplana) Lagen von Trigoniaschichten liegen, leicht zu ver
stehen. Ähnlich das Profil bei Kerhartitz. Offenbar sind die Quader
sandsteine im östlichen Böhmen, wo überhaupt eine plänerige Facies

15*
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auftritt, wieder als Pläner oder Mergel aufgetreten. Hoffentlich wird es 
später noch gelingen, in diesen Gegenden neue Profile aufzusuchen 
und die ganze Frage noch näher zu beleuchten.

Dass in den Isersandsteinen viele der gewöhnlichen Petrefacten 
des Hundorfer Kalkes fehlen, lässt sich leicht durch die verschiedene 
petrographische Facies erklären, da es ja bekannt ist, wie enorm 
eine Fanna unter veränderten Ablagerungsverhältnissen modifiziert 
werden kann.

Für die Frage, ob die oberen Lagen der Iserschichten als 
selbstständige Stufe aufgefasst werden sollen oder nicht, sind vor 
Allem zwei einander widersprechende Auffassungen zu verzeichnen.

Prof. Gümbe l  stellt die Callianassenschichten als oberstes Glied 
zu seiner Kagerhöhstufe, welche die Malnitzer, Teplitzer, Trigonia- 
und Bryozoenschichten in Böhmen zusammen repraesentiren würde. 
Mit den Callianassenbänken schliesst also bei G ü m b e l  das oberste 
Turon ab.

H. B. G e i n i t z  (siehe Elbthalgebirge in Sachsen) bemerkt woh 
den senonen Character einzelner Versteinerungen in den höheren 
Lagen des Oberquaders (Iserschichten in Böhmen); da aber die Zahl 
dieser Formen nur einen Bruchtheil aller Formen ausmacht, die 
zumeist auch den Charakter der turonen Stufe tragen, spricht er 
einen deutlichen Zweifel über die Zugehörigkeit dieser Schichten zu 
dem Senon aus.

Prof. E r i c  will jedoch aus palaeontontologischen Gründen die 
ganzen Iserschichten, da in ihnen die bekannten neuen Formen auf- 
treten, zum Senon gerechnet wissen; nach seiner Auffassung fängt 
das Senon in Böhmen mit den Isersandsteinen an. Wenn man diess 
zugeben wollte, so könnte es aber nur für die Trigonia- und Bryo
zoenschichten Geltung haben, denn in den unteren Lagen und im 
Quadersandsteine selbst gibt es keine senonen Formen. Eine Ver
gleichung der Petrefacten, die in den Trigonia- und Bryozoenschichten 
Vorkommen, mit denjenigen der Teplitzer Stufe gibt das Verhältniss, 
dass von allen Versteinerungen der Teplitzer Stufe ein Drittel in den 
Trigoniaschichten vorkommt, und die Hälfte aller Versteinerungen 
der Trigoniaschichten mit den Teplitzer Petrefacten gleich ist. Weniger 
günstig ist das Verhältniss zwischen der Bryozoenschichte und der 
Teplitzer Stufe. Es gibt daher kein festes Kriterium, nach dem wir 
der einen oder anderen Ansicht Vorzug geben könnten.

Für die Zuzählung der ganzen Iserstufe zu dem obersten Turon 
spricht der gleiche petrographische Habitus der unteren bestimmt
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turonen Schichten mit den Trigonia- und Bryozoenschichten. Der 
abweichende palaeontologische Charakter, zumal in der Bryozoen- 
schichte gegenüber den Teplitzer Schichten könnte durch den ver
schiedenen petrographischen Habitus dieser Schichten genügend 
erklärt werden.

Der Umstand, dass in den Trigonia- und Bryozoenschichten 
neue Formen auftreten, die in der nächst folgenden Priesener Stufe 
verschwinden und von Neuem in den Chlomeker Sandsteinen er
scheinen, kann ebenfalls durch die gleiche petrographische Beschaffen
heit der Iser- und Chlomeker Sandsteine gegenüber den Priesener 
Mergeln erklärt werden, und würde daher der angeführten Annahme 
nicht unbedingt entgegentreten. Zudem ist es im Bereiche des her
cynischen Kreidegebietes keine vereinzelte Erscheinung, dass in einer 
gewissen Schichte neue Formen auftreten, in der höheren Schichte 
verschwinden, und erst später bleibend sich entwickeln. Endlich 
könnten wir uns bei Annahme des turonen Alters der ganzen Iser- 
stufe die Überlagerung derselben im östlichen Böhmen mit schwachen, 
Teplitzer Versteinerungen enthaltenden Schichten, im Falle sich dies 
bestätigen sollte, auf natürliche Weise erklären, blos durch den 
Umstand, dass sich zu Ende der Iserstufe die Facies des Gesteins 
geändert habe.

Für die Ansicht, dass die höheren Schichten der Iserstufe se- 
nonen Alters sind, spricht nur das plötzliche Auftreten neuer Formen. 
Prof. F r i c  ist bei seiner Ansicht über die Lagerung der Iserschichten 
auf den Teplitzer Schichten und über das senone Alter der ersteren 
in seiner neuesten Schrift (Teplitzer Schichten) gezwungen, selbst 
Zweifel über das turone Alter der Teplitzer Schichten auszusprechen, 
was doch zu horrenten Verwirrungen führen müsste.

Vorläufig ist es am Besten, die Frage über die Begrenzung 
des Turon nach Oben für Böhmen noch offen zu lassen, denn bevor 
das reiche durch die böhmische Landesdurchforschung gesammelte 
palaeontologische Material aus der Priesener und Chlomeker Stufe 
nicht geordnet und publizirt wird, ist ihre Lösung ohnehin ein 
müssiges Unternehmen. Erst dann kann man hoffen, dass diese Frage 
endgiltig gelöst werden wird.

Über die Vergleichung der Iserstufe mit fremden Kreidegebieten 
bleibt nichts zu erwähnen, da in denselben kein Aequivalent für diese 
Stufe existirt. Aus dem Grunde lässt sich auch der Zweifel, den 
CI. S c h l ü t e r  über die Altersbestimmung der Iserschichten gegen 
U. S ch l ö n b a c h  aussprach (Siehe CI. S c h l ü t e r  Verbreitung der
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Cephalopoden in der oberen Kreide Norddeutschlands. Zeitschr. der 
deutschen geol. Gesellschaft. 1876 p. 451) leicht erklären und 
begreifen.

Aus dem oben angegebenen Grunde kann man auch über die 
nächstfolgenden zwei Stufen: die Priesener Stufe (Baculitenmergel), 
welche entweder über dem Hundorfer Kalke oder den Iserschichten 
lagern, und die jüngere Stufe der Chlomeker Sandsteine keine be
stimmten Ansichten aussprechen.

Sicher ist es nur, dass die Priesener Schichten mit dem Mergel 
am Marterberge in Bayern, nicht aber mit anderen von G ü m b e 1 
zugezogenen Mergeln identisch sind.

U. S c h l ö n b a c h  vergleicht dieselben mit der Zone des Inoce- 
ramus Cuvieri und Micraster cor testudinarium (Inoceramus Cuvieri 
und Epiaster brems bei S c h 1 ü t e r 1. c.) S c h 1 ü t e r sieht sie für 
ein Aequivalent seines Emscher an. Beide Ansichten haben einzelne 
Momente, die zu ihren Gunsten sprechen, eine bestimmte Ansicht 
darf man aber aus dem bisher Bekannten nicht deduzieren.

Die Chlomeker Stufe ist in der Regel arm an Versteinerungen, 
man kann sie aber dennoch sehr gut erkennen, indem ihr Liegendes 
überall durch die bestimmt charakterisierten Bakulitenmergel gebildet 
wird. Ich habe auf diesen Umstand in meiner bereits citirten Notiz 
aufmerksam gemacht, und viele Localitäten in ihren Schichten als 
Chlomeker Stufe ausgeschieden, die früher zu den Isersandsteinen 
gerechnet wurden.

In Bayern scheint ein Analogon der Chlomeker Stufe zu fehlen, 
wenigstens darf der Grossbergsandstein für ein solches nicht erklärt 
werden.

2 3 0  A. Slavik: Die Schichten d es hercynischen Procacn- oder Kreidegebietee.
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12.

Die Ablagerungen der Glacialperiode und ihre Ver
breitung in Nordböhmen.

Von Dr. A lfre d  S la v ik  in Prag.

( V o r g o l p g t  d e n  17. A p r i l  1891.)

Etwas über ein Jahrzehent ist verflossen, seitdem man allgemein 
erkannt hatte, dass die Lj^ellsche Drifttheorie unmöglich die Ursachen 
aller Depositionen und eigenthümlichen Lagerungsverhältnisse des 
nordeuropäischen Diluviums erklären könne und daher mit der bereits 
früher von Agassiz u. A. aufgestellten Theorie über eine allgemeine 
Vergletscherung der ganzen nordeuropäischen Niederung vertauscht 
werden müsse.

Es wurden nämlich zu Ende der achtziger Jahre an vielen 
Stellen Norddeutschlands Gletscherschliffe und andere Merkmale ge
funden, die nur durch die mechanische Wirkung eines über die Sohle 
gleitenden Gletschers erklärt werden konnten. Im Jahre 1879 er
schienen darüber die bahnbrechenden Arbeiten von B e h r en d t ,  Penck,  
C r e d n e r  u. A. In der neueren Zeit wurde die Anzahl der Beweise 
für eine Vergletscherung erheblich vermehrt, die Zahl der bekannten 
Gletscherschliffe stieg bedeutend, daneben wurden von B e h r e n d t  
Riesentöpfe, Asarbildungen und Endmoränen beschrieben, so dass 
gegenwärtig über die Berechtigung der Vergletscherungstheorie kein 
Zweifel obwalten kann.

Das nordeuropäische Schwemmland greift an seiner südlichen 
Grenze aus der Oberlausitz an zwei Seiten nach Böhmen ein. Im 
Westen ist es nur das kleine Plateau bei Rumburg und Warnsdorf, 
in welchem spärliche Reste des Feuerstein führenden Diluvium stellen
weise abgelagert sind. Dagegen ist an der östlichen Seite das ganze 
Friedländische Plateau mit mächtigen Depositionen von Kies und 
Sand bedeckt, welche sich den betreffenden Ablagerungen in der süd
östlichen Oberlausitz auf das engste anschliessen.
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Über dieses ältere Quartär in Böhmen und in den benachbarten 
Ländern findet man in der neueren Literatur einige schätzenswerten 
Notizen und Abhandlungen, die jedoch sämmtlich ihr Thema noch 
vom Standpunkte der Drifttheorie behandeln.

Wir wollen dieselben in Kürze anführen und würdigen.
1859. Joköly.  Über die Verbreitung der Kreide, Tertiär- und 

Diluvial-Ablagerungen im nördlichen Theile des Leitmeritzer und 
Bunzlauer Kreises. Jahrbuch der k. k. geol. Keichsanstalt Wien. 
Sitzungsberichte p. 60.

J o k 61 y hatte sehr richtig den bedeutenden Unterschied zwischen 
den Diluvialablagerungen im Friedländischen einerseits und in dem 
Sandsteinplateau bei Gabel und Böhm. Leipa, in welchen ebenfalls 
nordische Feuersteine beigesellt sind, andererseits erkannt. Ebenso 
ist die Art der Lagerung sehr gut aufgefasst. Nach der damals herr
schenden Hypothese kam J o k ö l y  zu dem Schlüsse, dass die Ab
lagerungen in beiden Gegenden nach ihrem Character zweien ver
schiedenen Diluvialmeeren angehören.

Bekanntlich hatte auch J o k 6 1 y das betreffende Generalstabs
blatt geognostisch aufgenommen, und zwar so praecise, dass die an
gegebenen Grenzen der Diluvialablagerungen an Genauigkeit nichts 
zu wünschen übrig lassen.

Im Jahre 1875 publicirte ich einen Aufsatz unter dem Titel: 
Über die Diluvialgerölle von Friedland, Gabel und Böhm. Leipa, 
(Sitzungsberichte der kgl. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften zu 
Prag. Math.-naturwiss. Classe 23. April 1875), worin ich aus den 
Unterschieden zwischen den Diluvialablagerungen im Friedländischen 
und bei Gabel theilweise bewiesen zu haben glaube, dass das nord
europäische Diluvium nur bis zum Abhange des Isergebirges und 
des Jeschken sich erstreckt, wogegen die Ablagerungen bei Gabel 
und Böhm. Leipa als in Folge eines secundären Abschwemmungs- 
processes entstanden, kein Merkmal bieten, nach welchem man auf 
die Existenz eines Diuvialmeeres in diesen Gegenden schliessenj könnte.

Unmittelbar darauf erschien ein Artikel von Prof. H e r r  mann 
C r e d n e r  in Leipzig: Nordisches Diluvium in Böhmen. Sitzungs
berichte der naturforschenden Gesellschaft zu Leipzig 1875. Nr. 6.

Der Verfasser sucht zu beweisen, dass im östlichen Nordböhmeu 
eine Diuvialbucht sich ausgebreitet hat, deren Existenz „durch das 
Vorkommen skandidavischer Geschiebe und nordischer Feuersteine 
in den quartären Kies- und Lehm-Ablagerungen Böhmens“ be
kräftigt wird.
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Aus orographischen Gründen nimmt der Verfasser eine zweite 
Bucht an, welche sich zwischen dem Erz- und Leitmeritzer Mittel
gebirge bis in die Gegend von Saaz erstreckt haben soll. Diese beiden 
Buchten sollen durch das Elbthal bei Tetschen mit dem norddeutschen 
Diluvialmeere zusammengehängt haben.

Ich hielt es damals für überflüssig, diese Ansichten zu be
kämpfen, da es offenbar war, dass sie auf unrichtigen Voraussetzungen 
und Unkentnis der Verhältnisse in Böhmen basirt waren. Da Prof. 
Credne r  einer der ersten war, welche auf Grundlage exacter Be
obachtungen der allgemeinen Vergletscherungstheorie sich zuwandten, 
wird er wohl die Ausführungen seines Artikels selbst aufgegeben haben, 
zumal es klar ist, dass der Gletscher die böhmischen Randgebirge 
nicht überstiegen haben konnte. Im selben Jahre 1875 erschien eine 
weitere Arbeit über die Oberlausitz und angrenzende Gegenden: 
Dr. 0. F r i e d r i c h .  Die Bildungen der Quartär- und Glacialperiode 
mit besonderer Rücksicht auf die südliche Lausitz und deren Grenz
landschaften. Zittau 1875.

Ein mit wenig Verständnis und ohne Kritik geschriebener Aufsatz, 
in welchem sich über das Diluvium in Nordböhmen zum Theile falsche 
Angaben befinden.

Endlich findet man kleine Notizen über Nordböhmen in: 
H. Credner .  Die Küstenfacies des Diluviums in der sächsischen 
Lausitz. (Zeitschr. der deutsch, geol. Gesellschaft 1876 p. 133). Auf 
manche, in diesem Artikel enthaltenen Ausführungen werde ich später 
noch zurückkommen.

Bevor wir zu einer Beschreibung der Diluvialablagerungen in 
Nordböhmen schreiten, ist es nothwendig, die topographischen Ver
hältnisse näher zu beleuchten, da mit deren Kenntnis der Schlüssel 
zum Verständnis dieser Ablagerungen geboten ist.

Wir haben zunächst die Umgebung von Friedland bis an die 
Landesgrenzen sammt den bis zur Neisse reichenden Theilen der 
sächsischen Oberlausitz zu betrachten, ohne auf die damit zusammen
hängende Zittauer Niederung Rücksicht zu nehmen.

Dieselben bilden ein aus älteren krystallinischen Gesteinen, 
Granit, Gneiss und Thonschiefer zusammengesetztes, hügeliges Plateau, 
welches an verschiedenen Stellen, am reichlichsten in Friedlands un
mittelbarer Umgebung, von Basalt und Phonolith durchbrochen ist. 
Gegen Süden wird dieses Plateau vom Isergebirge, gegen Westen von 
der Neisse begrenzt, und hängt bei Grottau mit der Kratzau-Reichen-
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berger Depression, welche längs desselben Flusses zwischen den Ab
hängen des Jeschken- und Isergebirges sich erstreckt, zusammen.

Die Meereshöhe schwankt im grössten Theile dieser Gegenden 
zwischen 250 und 380 M., nur im Osten von Friedland erhebt sich 
das Terrain über 400 M., und zwar in einem von Nord nach Süd 
über Ullersdorf, den Stein- und Humrichberg, Hegewald, Luxdorf 
und Liebwerda bis zu den Gehängen des Isergebirges sich er
streckenden Rücken, welcher gegen Osten bis über die Landesgrenze 
reicht,

Durch das nordwestliche Ende des Jeschkengebirges und die 
mit ihm zusammenhängenden östlichen Ausläufer des Hochwaldes 
wird das Sandsteinplateau von Gabel und Böhm. Leipa von den vor
genannten Gegenden vollständig getrennt, da sich der trennende 
Rücken über 400 M., an vielen Stellen über 450 M. erhebt Das 
Plateau von Gabel hat dagegen eine Meereshöhe von 350 M., senkt 
sich nur bei Böhm. Leipa bis zu 275 M. herab, und erreicht selbst 
in den vom Hauptrücken des Hochwaldes sich abzweigenden nord
südlichen Querrücken eine Höhe von kaum 380 M. Über 400 M. er
heben sich in diesem Plateau nur einzelne Basalt- und Phonolith- 
kuppen, welche die Einförmigkeit der Sandsteinbänke malerisch 
unterbrechen. Auch das Terrain längs der Ufer des Polzenflusses von 
Böhm. Leipa bis Tetschen erreicht mit Ausnahme der Basalt
eruptionen nur eine Höhe von 380 M.

Die an den Abhängen des Erz- und Leitmeritzer Mittelgebirges 
sich ausbreitende Niederung um Karbitz, Teplitz, Saaz und Kommotau 
erhebt sich nur an den Gebirgsrändern bis zu 350 M., in ihrer Mitte 
beträgt die Meereshöhe 200—250 M.

Von allen hier genannten Gegenden ist nur das Friedländische 
Plateau und die Kratzau-Reichenberger Niederung orographisch vom 
Inneren Böhmens getrennt, die übrigen hängen entweder unmittelbar 
oder durch engere Thaldepressionen mit Innerböhmen zusammen, 
indem das Terrain daselbst im Ganzen dieselbe Höhe einnimmt, und 
nur an wenigen Stellen die Höhe von 400 M. erreicht.

Die Diluvialformation in der Umgebung von Friedland u. Grottau.

Die Diluvialformation im Friedländischen und bei Grottau 
schliesst sich an das norddeutsche Diluvium und speciell an das der 
Südlausitz auf das Engste an (s. C r e d ne r  Küstenfacies), ohne 
jedoch einzelner Eigenthümlichkeiten baar zu sein. Dieselben könnten
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ebenfalls, wie in der Südlausitz, als die Folge einer eigenartigen 
Ausbildung des Diluvium, als Küstenf'acies gedeutet werden, wenn 
durch neuere Forschungen nicht erwiesen worden wäre, dass nur 
durch Vergletscherung alle Erscheinungen der Diluvialformation erklärt 
werden können, bei welcher von einer Küstenfacies im wahren Sinne 
des Wortes nicht die Rede sein kann.

Wenn wir in Böhmen bisher auch keine direkten Beweise für 
die Gletschertheorie gefunden haben, so lässt sich die Ausbreitung 
des Diluviums daselbst auch nur im Zusammenhänge mit den Ab
lagerungen in Deutschland erklären, wie aus dem Folgenden sichtbar 
sein wird.

Das Diluvium bedeckt die flachen Erhöhungen und Hügel des 
Friedländischen Gneiss- und Granitplateau auf ihrem Scheitel, wo
gegen auf den mässig gesenkten Gehängen gewöhnlich das feste 
Gestein zu Tage tritt oder ebenso, wie die weiten und flachen Thal
senkungen mit einem Gehängelehm, der den petrographischen Habitus 
des Lösssaudes annimmt, überzogen wird.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass die Configuration 
dieses Terrains in seinen Hauptformen vor der Diluvialperiode be
endet war, und dass bei der Vergletscherung Berg und Thal mit einer 
zusammenhängenden Decke überzogen wurden. Die gegenwärtige 
Zerrissenheit dieser Decke in einzelne Stücke muss lediglich der 
späteren Denudation zugeschrieben werden, welche die alten Thäler 
von Neuem bioslegte, später aber mit Gehänglehm erfüllte. Auch die 
verschiedene Mächtigkeit und Entwickelung der Diluvialdecke in ein
zelnen Bezirken ist dem wechselnden Einfluss der Denudation zuzu
schreiben. In der That bemerkt man an vielen Punkten Kiese und 
Sande, welche eine Schichte von 25—30 M. Höhe bilden, wogegen 
an anderen Stellen die Diluvialdecke kaum 2 M. dick ist.

Die Hauptbestandtheile der Diluvialdecke, nämlich die Kiese 
und Sande sind mit wenigen Ausnahmen in einer Meereshöhe zwischen 
300 und 380 M. abgelagert. Sie steigen zwar auch bis 250 M. herab, 
aber nur an sehr wenigen Stellen zu 400 m. und darüber hinauf.

Diese äusserste Grenze wurde auch von H. Credner in der Süd
lausitz beobachtet, welcher angibt, dass der Geschiebelehm bis zu einer 
Höhe von 407 M. reicht, wogegen die Kiese und Sande im Allge
meinen ein niedrigeres Niveau einnehmen..

Da die Entwickelung der Diluvialablagerungen nicht überall 
gleich ist, so wird es angezeigt sein, ihre zusammenhängenden Com- 
plexe und die Aufschlüsse in ihnen einzeln zu betrachten, um später
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daraus allgemeine Schlüsse ziehen zu können. Wir werden dabei von 
Friedland in radialen Richtungen ausgehen.

Der nördlich von der Stadt Friedland zunächst gelegene Complex 
wird gegen Süden vom Thale des Rasnitzbaches, gegen Westen vom 
Rössel- und Lange Fichten Berge, gegen Osten von der Kuppe des 
Krazersberges und nördlich vom Seitenthale des Arnsdorfer Baches 
begrenzt.

Ein Sandbruch rechts von der Friedland-Seidenberger Aerarial- 
Strasse gegenüber von Jäckelsthal belehrt uns über seine Lagerung. 
Die Schichten sind daselbst in der Mächtigkeit von 8 M. biosgelegt, 
wovon die unterste Schichte, 2 M. stark, einen sehr feinen, mit 
Mineralstaub gemengten, aus gerundeten Quarzkörnern mit wenigen 
weissen oder rothen Feldspathkörnern und weissen Glimmerschüpp
chen bestehenden Sand enthält. Dieser Sand ist sehr fein horizontal 
geschichtet. Darüber lagert eine über 5 M. starke Schichte von 
grobem Sande, der in discordanter Parallelstructur abgelagert, Lagen 
von Geschieben und einige Schollen von festem Lehm enthält.

Endlich eine m. dicke Schichte von braunem, sandigem Lehm 
mit sporadischen Geschieben, der zu oberst allmälig in Ackererde 
übergeht.

Der grobe Sand ist ebenso zusammengesetzt, wie der feine aus 
den unteren Schichten, er enthält aber ausserdem kleine, scharfkantige 
Stückchen von Feuerstein. Der in ihm eingelagerte Lehm ist grau- 
weiss, festgepackt, und besteht aus einer bedeutenden Menge von 
gröberem, mit Mineralstaub untermischten Sande. Nuss- bis faust
grosse Geschiebe sind sporadisch in diesem Lehm eingeknetet. Alle 
diese Eigenschaften lassen ihn als einen echten Geschiebelehm er
kennen.

Die in dem groben Sande verstreuten, manchmal zusammen
hängende Lagen bildenden Geschiebe bestehen aus Kieselschiefer, 
Feuerstein, Quarz, Granit und rothem oder weissem, sehr feinkörnig 
krystallinischen Quarzit. Der Granit ist aus rothem Feldpath, grauem 
Quarz und schwarzem Glimmer zusammengesetzt.

Ein grösserer Complex von Diluvialablagerungen liegt nördlich 
von dem beschriebenen und wird gegen Süden und Westen vom Arns
dorfer und Bullendorfer Bache bis zu dessen Mündung in den Wittig- 
fluss, gegen Norden theils von dem Nieder-Berzdorfer Thale und 
theils von den nackten Gneisshöhen, die sich von Ober-Berzdorf bis 
zum Humrichberge ziehen, gegen Osten endlich vom Humrichberge 
selbst begrenzt.
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Hier sind die diluvialen Ablagerungen am mächtigsten ent
wickelt.

Viele Meter starke Schichten von Sand und Geschieben wechseln 
mit über 25 M. hohen Hügeln ab, die entweder zur Gänze aus dem
selben Materiale bestehen oder einen Kern von Gneiss enthalten.

Leider sind diese Hügel nur an wenigen Stellen so geöffnet, 
dass man ihre Zusammensetzung genau studieren kann.

Ein Sandbruch in Arnsdorf, rechts von der Aerarialstrasse, der 
Kirche gegenüber, schneidet den Fuss eines solchen Hügels ab> 
so dass eine über 10 M. hohe Lage sehr feinen Sandes, der nur 
stellenweise dünne Schmitzen von gröberem Sand enthält, entblösst 
ist. Der feine Sand ist mit viel Mineralstaub gemengt und überhaupt 
so beschaffen, wie derjenige aus dem Sandbruche bei Jäckelsthal- 
Die oberste, schwache Lage wird von einem groben Sande gebildet, 
in welchem kleine, miss- oder faustgrosse, selten kindskopfgrosse 
Geschiebe eingelagert sind. Dieselben bestehen aus Feuerstein, Kiesel
schiefer, grauem oder Milchquarz, rothem Quarzit, rothem Quarz
porphyr, grauem, feinkörnigem Granit und amphibolhältigem Gneiss.

Geht man von Arnsdorf den Bullendorfer Bach aufwärts, so 
kommt man einige Hundert Schritte hinter der Kirche in Bullendorf 
zu einem höchst interessanten Aufschlüsse. Zu unterst ist eine 4 M- 
starke Lage von horizontal geschichtetem Sande. Darüber 1 M. hoch 
grober Sand mit kleineren Geschieben untermischt, sodann 2 M. 
groben Sandes ohne Geschiebe und endlich uhrglasförmig über Alles 
ausgebreitet eine 2 M. dicke Schichte von groben, köpf- bis meter 
grossen Geschieben, welche mit kleinen Geschieben und grobem Sande 
vermischt und regellos gelagert sind.

Der Sand besteht aus runden und auch scharfkantigen Körnern 
von Quarz, Kieselschiefer, rothem Feldpath und Feuerstein, ausser
dem aus feinen Fragmenten von verschiedenen Gesteinen. Unter den 
Geschieben findet man grauen, grobkörnigen Granit ajjis der unmittel
baren Umgebung, Basalt, Quarzit, Quarz, Phyllit, Granit mit rothem 
Feldpath und schwarzem Glimmer, rothen Quarzporphyr, Diorit und 
Feuerstein.

Nördlich von Bullendorf wird die Diluvial decke schwächer. So 
findet man ungefähr 2 Kilometer hinter Bullendorf rechts vom Feld
wege nach Ober-Berzdorf eine kaum 2 M. dicke Schichte von Sand 
mit groben Geschieben, wobei der unterlagernde Granit ebenfalls zu 
Tage tritt. In diesem Profile sind ausser Feuerstein, von welchem ich
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einen kopfgrossen Klumpen fand, rothe Quarzporphyre und Gneiss 
aus der Umgebung vorhanden.

Etwas näher gegen Ober-Berzdorf wird die Schichte bis zu 4 M. 
dick, und enthält in einem eisenschüssigen, mit grobem Mineralstaube 
gemengten, unregelmässig geschichteten Sande verstreute Geschiebe 
Der Sand besteht aus rundlichen Quarz- und seltenen rothen Felds- j 
pathkörnern, ohne Glimmerschuppen. Unter den Geschieben befindet ' 
sich Feuerstein, eisenschüssiger, feinkörniger Sandstein (tertiär), rother, 
krystallinisch-körniger Quarzit, Quarz, rother Granit mit schwarzem 
Glimmer und grauem Quarz, rother Quarzporphyr.

Südlich von Ober-Berzdorf im Walde nahe der Aerarialstrasse 
ist dieselbe Schichte in gleicher Mächtigkeit entblösst. Der Sand ist 
ebenso beschaffen, im Geschiebe fand ich neben den schon genannten 
Gesteinen Kieselschiefer.

Weiter gegen Westen, zwischen Neu-Berzdorf und Priedlanz 
wird die Diluvialbedeckung noch dünner und ist mit dem aufgearbei
teten, den Untergrund bildenden Granit vermischt. Stellenweise ist 
der Sand mehr als 2 M. mächtig, sonst sehr viel dünner. Derselbe 
besteht zur Hälfte aus Granitgneiss, ferner aus groben und feinen, 
meist scharfkantigen Quarzkörnern und wenigen weissen Feldspath- 
körnern. Unter den spärlich verstreuten Geschieben findet sich Kiesel
schiefer, Feuerstein, sehr viel weisser Quarz, Grauwacke, grauer 
Granit aus der nächsten Umgebung, rother Granit, rother Quarz
porphyr, Quarzit und tertiärer eisenschüssiger Sandstein. Im Allge
meinen bleiben sich demnach die Geschiebe ihrem petrographischen 
Charakter nach im ganzen Complexe gleich, wogegen die Schichten 
gegen Norden und Westen an Mächtigkeit verlieren und mit ihrem 
Untergrund theilweise vermischt sind.

Ganz ähnliche Verhältnisse findet man in dem kleinen, am 
Westabhang des Lange-Fichten Berges von Wüstling bis gegen 
Friedland sich ziehenden Complexe, woselbst ein grober Sand von 
etwa 3 M. Mächtigkeit den Gneiss bedeckt. Dieser Sand enthält nur 
kleine, zerstreute Geschiebe. Sein Ursprung und petrographischer 
Habitus ist derselbe wie bei Neu-Berzdorf.

An den Bullendorf-Berzdorfer Complex schliessen sich gegen 
Norden noch zwei an, die eigentlich über die Süd-Lausitz Zusammen
hängen und nur in Böhmen getrennt sind. Der westliche zieht sich 
zu beiden Seiten der Seidenberger Aerarialstrasse von Priedlanz bis 
Cernhaus, und wird im Westen vom Wittigflusse, im Osten von der 
Landesgrenze abgeschnitten. Der östliche Complex lehnt sich an die
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westlichen Abhänge des schon erwähnten Querrückens am Humrich- 
Berge und erstreckt sich in manchfachen Windungen von Ober-Berz
dorf über die nördlichsten Häuser von Bullendorf nach Nieder- 
Ullersdorf.

In beiden ist die Diluvialdecke ziemlich stark u. zw. als Sand- 
und Kiesschichte entwickelt. Ein etwa 300 Schritte östlich von der 
Bahnstation Cernhaus gelegener Aufschluss kann für beide Complexe 
als typisch gelten. Daselbst ist die Ablagerung in der Mächtigkeit 
von 12 M. entblösst, und besteht aus dünnen, horizontal geschichteten 
Lagen von abwechselnd feinem oder gröberem, eisenschüssigen Sand, 
welcher verstreute Geschiebe von Faustgrösse enthält. Der Sand 
besteht aus rundlichen Quarzkörnern und beigemischten scharfkantigen 
Stückchen diverser Gesteine, unter denen häufig Kieselschiefer. In 
den Geschieben wurde Feuerstein, rother und grauer Granit, Grau
wacke, Kieselschiefer, Quarz, rother Quarzporphyr und grauer Gneiss 
gefunden.

Im Osten und Nordosten von Friedland ist das Terrain mit 
Diluvialablagerungen überall da bedeckt, wo es nicht über 400 M. 
Meereshöhe steigt. So zieht sich eine mächtige Ablagerung zu beiden 
Seiten der Aerarialstrasse Friedland-Neustadtl bis gegen Rückersdorf, 
also bis zu den Abhängen des schon mehrfach erwähnten Quer
rückens des Humrich-Waldes, und die kleinen Partien bei Bärnsdorf 
und Wünschendorf liegen gleichsam in den x\usbuchtungen dieses 
Querrückens, indem sie sich an seine Abhänge genau anschmiegen.

Bei Friedland ist die Decke ebenso wie bei Bullendorf sehr 
mächtig und bildet lange Reihen von Hügeln, die nur aus losem, 
mit kleinen Geschieben vermischten und horizontal geschichteten 
Sand bestehen. Gute Aufschlüsse bemerkt man 4 kilom. östlich von 
Friedland, im Walde nahe der Strasse.

Zu unterst ist eine mehrere Meter mächtige Lage feinen Sandes, 
über welchem dann feiner Sand mit grobem in vielen schwachen 
Schichten wechselt. Derselbe besteht aus runden und scharfkantigen 
Quarzkörnern und beigemischten scharfkantigen Fragmenten von rothem 
Feldspath, Kieselschiefer, Feuerstein, Granit und Gneiss. Unter den 
Geschieben befindet sich Quarz, Feuerstein, Kieselschiefer, rother 
Quarzporphyr, Phyllit, Basalt, tertiärer Sandstein, grauer Granit und 
Gneiss, Grauwacke.

Ein anderer Aufschluss liegt unmittelbar ober der Stadt Friedland 
gegen Norden. Eine über 8 M. mächtige Schichte von Kies, der 
Fragmente von Quarz und anderen Gesteinen und zwar von Korn-
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bis Faustgrösse enthält, wird hier zu Bauzwecken ausgebeutet. Die 
Geschiebe sind sehr mannigfaltig. Unter ihnen sind namentlich zu 
bemerken: Feuerstein, Basalt, Kieselschiefer, Phyllit, rother Granit 
mit schwarzem Glimmer, grauer Granit, rother Gneiss, Grauwacke, 
tertiärer Sandstein.

In dem kleinen Complexe bei Bärnsdorf ist die Diluvialdecke 
weit schwächer. Unterhalb der Kirche in Bärnsdorf sind faustgrosse 
Geschiebe in einer schwachen Lage von Sand verstreut, unter denen 
Quarz, dunkelrother Quarzit, Kieselschiefer, Feuerstein, rother und 
röthlicher Granit, rother tertiärer Sandstein und grauer Gneiss die 
Hauptbestandtheile bilden.

Dieselben Gesteine wurden auch in den Geschieben zwischen 
Wünschendorf und Heinersdorf gefunden, nur dass kein Feuerstein 
beobachtet wurde. Bei dem allgemeinen Charakter dieser Ablagerungen, 
welcher mit den von Bärnsdorf identisch ist, hat dieses aber nichts zu 
bedeuten.

Eine mächtige Diluvialdecke ist auch im Westen von Friedland 
entwickelt. Nahe der Stadt erstreckt sie sich in geringer Ausbreitung 
vom Wittigthale bis zum Steimerichberge, erweitert sich aber, indem 
sie gegen Westen fortschreitet und wird dann nördlich vom Haide- 
Berge, südlich vom Dittersbacher Thale begrenzt; indem sie dann 
die Landesgrenze überschreitet, erstreckt sie sich noch tief in die 
Zittauer Niederung bis gegen die Neisse. Die besten Aufschlüsse sind 
bei Kunnersdorf nahe dem Zollhause und bei Reichenau in Sachsen, 
nahe der Grenze.

Bei Kunnersdorf ist ein hoher Hügel an seinem Fusse abge
schnitten, so dass man die dünnen, horizontalen Kiesschichten, welche 
mit kleinen bis faustgrossen Geschieben vermischt sind, in einer 
Mächtigkeit von 12 M. entblösst sieht.

Der Kies enthält gröbere, scharfkantige Körner von Gesteinen 
nebst Quarz. Die Geschiebe bestehen aus grauem, sehr glimmer
reichem Gneiss, rothem Granit, grauem so gen. Rumburger Granit, 
Quarz, Feuerstein, Quarzit und tertiärem Sandstein. Im Aufschlüsse 
bei Reichenau herrschen im Allgemeinen dieselben Verhältnisse, in 
Geschieben fand sich ausserdem Basalt und Kieselschiefer.

Von Dittersbach gegen Osten, im sogenannten Haage, bei Ra- 
spenau und am Fusse des Hohen Heinberges verlieren die Diluvial
ablagerungen plötzlich ihren Charakter. Die Sandschichten werden 
sehr schwach, oder verschwinden gänzlich, so dass man an einzelnen 
Stellen nur im Ackerboden verstreute Geschiebe findet. Unter diesen
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sind Gesteine aus der nächsten Umgebung, Basalt, Phonolith, Phyllit 
und Gneiss bei weitem vorherrschend, wogegen die aus weiterer Ent
fernung stammenden fast verschwinden. Ob zwischen Haindorf und 
Liebwerda Feuersteine Vorkommen, wie F r i e d r i c h  angibt, ist schwer 
zu entscheiden. Ich fand keine solchen; ihr Vorkommen ist nach der 
Terrainconfiguration nicht ausgeschlossen, nach dem bisher angeführten 
aber nicht wahrscheinlich. Wozu F r i e d r i c h  die mögliche Existenz 
eines Gletschers bei Weissbach annimmt, ist nicht zu begreifen; der
selbe hätte doch keine Feuersteine aus dem Isergebirge zuführen 
können. Ich will dabei gleich bemerken, dass im ganzen Isergebirge 
keine Spuren eines Gletschers oder Eisfeldes zu finden sind. Die 
grossen Gerolle an den Gehängen des Wittigthales sind meist localen 
Ursprungs und gehören dem Alluvium an.

Die Niederung bei Grottau hängt nur über Sachsen mit dem 
Friedländischen Plateau zusammen. Innerhalb der Grenzen Böhmens 
sind beide durch die westlichen Ausläufer des Isergebirges, welche 
sich weit über 400 M. erheben, orographisch getrennt.

Eine Invasion des Diluvialgletschers gegen Grottau konnte daher 
nur von Sachsen aus geschehen. Wie weit dieselbe gereicht hat, ist 
nicht schwer zu erkennen. Das ganze Plateau, welches von der 
Landesgrenze bei Ullersdorf und Kohlige um den Gickelsberg herum 
bis gegen Weisskirchen und zum Neissethale bei Ketten und Grottau 
sich erstreckt, ist zum grössten Theile mit diluvialen Ablagerungen 
bedeckt, welche zwar gegenwärtig in mehrere Stücke zertheilt sind, 
offenbar aber früher zusammenhiengen. Gute Aufschlüsse findet man 
bei Weisskirchen und Kohlige.

Bei Weisskirchen ist in einem Sandbruche die Diluvialdecke 
zum grössten Theile u. zw. in einer Mächtigkeit von 10 M. entblösst. 
Dünne, horizontale Lagen von feinem oder grobem Sande wechseln 
mit dünnen Geschiebelagen ab; doch sind diese ziemlich selten und 
die meisten Geschiebe sind im Sande unregelmässig zerstreut. Ihre 
Dimensionen variiren von Nuss- bis Kopfgrösse.

Im Sande findet man ausser kleinen, runden Quarzkörnern 
grössere, scharfkantige Körner von blauem Quarz, der dem bei 
Wetzwalde gelagerten, sogenannten Rumburger Granit entstammt. 
Ausserdem Körner von weissem Feldspath. Diese Umstände weisen 
auf eine bedeutende Aufarbeitung des Granit-Untergrundes hin. Die 
Geschiebe bestehen aus Feuerstein, Phyllit, tertiärem Sandstein, Quarz
schiefer, Grauwackenschiefer, Basalt, rothem Gneiss, grauem Granit 
und einem sehr grobkörnigen Sandstein, wie er einige Wegstunden

Tr. mathematlcko-prirodovödeckii, Jg
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westlich von Grottau u. zw. bei Johnsdorf im Bereiche der Kreide
formation vorkommt.

Die meisten dieser Gesteine stammen aus näherer Umgebung, 
und zwar südlich von dem beschriebenen Diluvialcomplex, ab.

Bei dem Dorfe Kohlige sind unmittelbar am Wege nach Grafen
stein Schottergruben eröffnet, in welchen die Schichte auf etwa 4 M. 
offen liegt. In einem groben Sande, der horizontal geschichtet und 
petrographisch demjenigen bei Weisskirchen sehr ähnlich ist, sind 
nuss- bis faustgrosse Geschiebe reichlich zerstreut. Unter diesen 
sind bemerkenswert: Basalt, Kieselschiefer, rother Quarzit, tertiärer 
Sandstein, Flintstein, Quarz, grauer Granit.

Mit diesem Complexe finden die Diluvialablagerungen nordischen 
Ursprungs in der Grottauer Niederung ihren Abschluss. Fr iedr i ch 
zählt dazu noch die mächtigen Schotter- und Lehmablagerungen am 
linken Ufer der Neisse bei Reichenberg, sowie die Gerolle bei Kratzau 
und den Schotter bei Busch-Ullersdorf; trotzdem er selbst anführt, 
dass die Gerolle bei Keichenberg vom Jeschkengebirge ab stammen, 
behauptet er dennoch, das Diluvialmeer müsse bis in diese Gegenden 
gereicht haben. Wenn nun auch die Abwesenheit nordischen Materiales 
keinen Beweis gegen Glacialerscheinungen liefert, so genügt doch eine 
kurze Charakteristik der erwähnten Ablagerungen, um die Grundlosig
keit dieser Ansicht zu erkennen, zumal selbst die Niveauunterschiede 
eine gleichzeitige Bedeckung von einem „Diluvialmeere“ nicht zu
lassen.

Bei Busch-Ullersdorf giebt es überhaupt keinen angeschwemmten 
Schotter, sondern es ist nur grober Granitgruss und Granitgerölle an 
den sanften Gehängen abgelagert, der seiner felsigen Unterlage 
entstammt.

Ebenso gehört der Lehm in der Mulde bei Reichenberg den 
sanften Gehängen des Jeschkengebirges an, welche aber weit über 
400 M. Meereshöhe einnehmen. Der unter diesen Gehängen in einer 
zum linken Neisseufer reichenden Mulde, die von der Neisse durch 
einen schmalen und niedrigen Granitrücken getrennt ist, gelagerte 
und an beiden Ufern der linksseitigen Zuflüsse der Neisse, z. B. des 
Barzdorfer Baches entblösste Schotter entstammt zur Gänze dem 
Jeschkengebirge und ist ein echter Gebirgsschotter, der keine 
Geschiebe, sondern meist grössere Gesteinsstücke mit abgerundeten 
Kanten enthält, wie sie in dieser Form im echten Glacialdiluvium 
nicht Vorkommen. In der neuesten Zeit hatte ich Gelegenheit durch 
Bohrungen von der Beschaffenheit dieses Schotters auch in grösseren
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Tiefen Gewissheit zu erlangen. Weder seine Lagerung, noch seine 
Form und Beschaffenheit sprechen aber in irgend einer Weise für 
seinen glacialen Ursprung.

Die Schotterablagerung zwischen Kratzau und Weisskirchen 
gehört ebenfalls dem Gebirgsschotter des Jeschkengebirges an. Die 
grossen, eckigen, nur an den Kanten abgerundeten Gesteinsstücke, 
welche ausschliesslich aus Grauwackenschiefer, Phyllit, Quarzschiefer 
und Gneiss des Jeschkengebirges bestehen, beweisen nur zu deutlich 
ihren localen Charakter.

Nach den angeführten Bemerkungen muss man annehmen, dass 
die Grenze der Glacialbildungen in der Grottauer Niederung that- 
sächlich nur bis Weisskirchen gereicht hat, den südlichen Bildungen 
kann höchstens ein jung-diluviales Alter zugesprochen werden.

Die spärlichen Diluvialablagerungen bei Kumburg und Warns
dorf, welche in zwei sehr kleinen Bezirken nahe den genannten Orten 
vertheilt sind, tragen gegenwärtig nicht mehr den Charakter der Ab
lagerungen in der Ober-Lausitz. Man findet nur Flintsteine neben 
anderen Geschieben im Ackerboden, mächtigere Schotterablagerungen 
sind nirgends anstehend, so dass es den Anschein hat, als ob diese 
Depositionen schon mehrfach umgearbeitet und wieder weggeschwemmt 
worden wären. Auch ist aber die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, 
dass der Gletscher hieher nicht gereicht hat, und dass die schwachen 
Depositionen auf secundärer Lagerstätte sich befinden. Nichts desto- 
weniger hängen sie mit den Lausitzer Depositionen eng zusammen 
und können daher als seine westlichsten Ausläufer gegen das Rum
burger Granitplateau betrachtet werden.

Nach den bisher angeführten Thatsachen wird es nun nicht 
schwer fallen, die Grenze der Vergletscherung in Böhmen und der 
angrenzenden Ober-Lausitz zu bestimmen.

C r e d n e r ’s Beobachtung, dass die Diluvialablagerungen über 
die Meereshöhe von 407 M. nicht hinaufreichen, hat sich auch in 
Böhmen bestätigt; die höchsten Côten dieser Ablagerungen betragen 
403 M., wogegen auf Anhöhen, die bis zur Côte 418 M. hinaufreichen 
keine Ablagerungen vorhanden sind. Dabei giebt es aber u. zw. ge
wöhnlich in der Nachbarschaft von grösseren Thälern kleine Bezirke, 
deren Meereshöhe tief unter 400 M. sinkt, und welche dennoch von 
keinen Diluvialablagerungen bedeckt sind. Diess ist namentlich in 
der Nähe des breiten Wittigthales der Fall und dürfte in einer späteren 
Abschwemmung des deponirten Materiales seine Erklärung finden.

16*
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Die äusserste Grenze der Vergletscherung berührte in Böhmen 
das Granitplateau von Rumburg, zog sich längs des Lausitzer Ge
birges in einer beinahe geraden Linie bis zu den nördlichen Aus
läufern des Jeschkenkammes bei Weisskirchen, bog dann plötzlich 
nach Norden, um die nordwestlichen Ausläufer des Isergebirges, be
rührte dann in einer gegen Westen gerichteten Linie den Fuss des 
Gickelsberges, Hohenwaldes und des Isergebirges bis gegen Raspenau, 
um sich von da in nordöstlicher Richtung um den Hohen Heinberg, 
Hegewald, gegen Heinersdorf bis zur Landesgrenze zu ziehen. Die 
Vergletscherung breitete sich daher von der sächsischen Südlausitz 
in radialer Richtung aus, indem ihre Grenze einen halbkreisförmigen 
Bogen bildet.

Schon aus diesem Grunde wäre also eine Fortsetzung des 
Gletschers in die Mulde längs der Neisse bei Reichenberg und längs 
der schwarzen Neisse bei Kratzau ausgeschlossen, da derselbe bei 
seiner geradlinigen Ausbreitung die um 100—150 M. höheren Kämme 
des Gickelsberges und Hohenwaldes hätte überschreiten müssen. Wobl 
ist aber eine kleine Fortsetzung des Gletschers in der Richtung von 
Weisskirchen quer über den Zug des Jeschkenkammes gegen den 
Pass zwischen dem Trögelsberge und Kalkberge zu vermuthen, aus 
Gründen, die später erklärt werden. Diese Fortsetzung ist theilweise 
durch einen breiten Schotterstreifen, der vom Stenkerberge zwischen 
Weisskirchen und Ketten in der angegebenen Richtung bis zur Neisse 
reicht, angedeutet.

Die Ablagerungen der Glacialperiode in Böhmen haben im 
Ganzen, wie schon bemerkt worden, denselben Charakter, wie in der 
sächsischen Lausitz. Sie bestehen ebenfalls aus zwei getrennten Lagen, 
nämlich aus Sanden und Kiesen, und aus Geschiebelehm. Die Sande 
und Kiese sind von einander nicht zu trennen, da sie unter ver
schiedenen Verhältnissen miteinander wechsellagern. Der Geschiebe
lehm ist aber entgegen den Ablagerungen in der Lausitz nur an 
wenigen Stellen nachzuweisen. So ist z. B. bei Jäckelsthal die Va ni- 
dicke, festgepackte, braune Lehmschichte, in welcher sich zahlreiche 
Geschiebe unregelmässig verstreut finden, sammt der sie bedeckenden 
Ackerkrume bestimmt als ein schwaches Residuum des Geschiebe
lehmes anzusehen. Die meisten Sand- und Kiesablagerungen sind ge
wöhnlich nur von einer, selten bis 1 m. mächtigen, zumeist schwä
cheren Ackerkrume bedeckt, welche zwar Geschiebe verstreut enthält, 
aber die sonstigen Eigenschaften des echten Geschiebelehmes nicht
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mehr aufweist, so dass man in der Regel diese Ackerkrume nur als 
das Residuum des aufgearbeiteten Geschiebelehraes betrachten muss.

Ebenso ist die mächtige Lage von grossen und kleinen, über 
einander unregelmässig gehäuften und mit Sand und Kies durchsetzten 
Geschieben, welche bei Bullendorf den Sand und Kies in discordanter 
Lagerung bedeckt, nichts anderes, als ein ausgewaschener, seiner 
thonigen Theile beraubter Geschiebelehm.

Die Sande und Kiese sind meistens horizontal und fein ge
schichtet; eine den Contouren der Hügel parallele Lagerung fand 
sich nur an sehr wenigen Stellen. Plastische Thone findet man in 
ihnen nicht eingelagert, denn der einzige Fund von thonigem Mate
riale bei Jäckelsthal ist dem Geschiebelehme beizuzählen, der in 
einzelnen Schollen in dem Sande eingebettet war.

Obzwar bisher keine localen Beweise von Vergletscherung, wie 
z. B. geritzte oder abgewetzte Felsoberflächen, Riesentöpfe, Stau
chungen des angeschwemmten Materiales u. A. gefunden worden sind, 
so beweisen doch zahlreiche nordische Geschiebe und die spärlichen 
Reste des Geschiebelehmes, dass die Vergletscherung auf dem ganzen 
früher beschriebenen Terrain stattfand.

Ob eine Grundmoräne unter den Sanden und Kiesen gelagert 
ist, konnte nirgends festgestellt werden. Man kann aber an der 
Existenz eines unteren Geschiebelehmes gar nicht zweifeln, wenn man 
bedenkt, dass die Sande und Kiese nichts anderes sein können, als 
eine interglaciale Bildung, die ihr Material nur aus dem Geschiebe
lehme entnehmen konnte, und wenn man die analogen Lagerungs
verhältnisse in Böhmen und Sachsen in Betracht zieht, wo bereits 
untere Geschiebelehme gefunden wurden. (Siehe A. Penck. Die Ge
schiebeformation Norddeutschlands. Zeitschr. der deutsch, geol. Ge
sellschaft Bd. 31. 1879).

Dass es aber nur einen unteren Geschiebelehm geben kann, 
wird durch den Umstand bewiesen, dass an zahlreichen Stellen sich 
Merkmale von einer Bewegung des Gletschers über festem Untergrund 
befinden; denn es ist derselbe oft sehr aufgearbeitet und unter die 
Sande und Kiese theils als Gruss, theils in kleineren Geschieben in 
bedeutender Menge gemischt. Von den nordischen Geschieben ist der 
Flintstein am meisten auffallend. Man findet aber auch mitunter 
Stücke von Dalaquarzit und nordischen Graniten. Das meiste Mate
riale, wie die Kieselschiefer, Granite, Porphyre u. A. stammt aus den 
benachbarten, im Norden gelegenen Provinzen Deutschlands; daneben 
sind auch, wie schon erwähnt, zahlreiche einheimische Geschiebe.
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Da man nur einen Geschiebelehm unter den Kiesen und Sanden 
voraussetzen darf, sind dieselben der ersten Interglacialperiode zuzu
weisen, und der ober ihnen ruhende Geschiebelelim ist das Resi
duum einer zweiten Vergletscherung. Zu denselben Schlüssen gelangt 
auch Penck (S. 1. c.) hinsichtlich der Glacialablagerungen in Sachsen.

Die Diluvialablagerungen südlich von Lausitzer Gebirge.

Ich habe bereits 1875 in meiner Notiz (s. 1. c.) den abwei
chenden Charakter dieser Ablagerungen gegenüber den echten Glacial- 
depositionen im Friedländischen hervorgehoben. Dieselben lagern über 
einem Sandsteinplateau, das von nicht tiefen Thälern mit steilen Ab
hängen durchzogen ist. Derjenige Theil des Plateau, welcher von 
Geschieben bedeckt wird, ist im Osten vom Jeschkengebirge, gegen 
Norden von den, den Sandstein durchbrechenden P h on o lithkuppen 
an der südlichen Seite des Lausitzer Gebirges, gegen Westen von 
den Basaltstöcken bei Hayda und gegen Süden im Allgemeinen von 
dem Laufe des Polzenflusses begrenzt.

Die Geschiebe bedecken dieses Plateau nicht in zusammen
hängenden Partien, wie im Friedländischen, sondern ihre Vertheilung 
lässt sich dem Verlaufe der Gewässer eng anschliessen. Offenbar 
wurden sie von den Gewässern deponirt, als ihre Thäler, die sämmtlich 
Erosionsthäler sind, noch ganz flach lagen. So schliessen sich z. B. 
die Geschiebe bei Oschitz, Kräsa, Wartenberg, Neuland, Schwabitz, 
Niemes und weiter bei Wolfsthal, Leskenthal und Böhm. Leipa dem 
Polzenflusse und seinen linksseitigen Zuflüssen eng an, Die Geschiebe 
bei Johannesthal, im Kräsa Walde, bei Merzdorf und Seifersdorf 
liegen auf dem Plateau zwischen dem Polzenthale und dem Thale des 
Jeschkenbaches. Andere, z. B. diejenigen bei Böhmischdorf, Gross- 
Walten, Brims, Grünau, Barzdorf und nördlich von Niemes folgen 
dem Jungfernbache, endlich diejenigen bei Kunnersdorf, Sohr- und 
Wolfsthal dem Alten Bache.

Das Materiale der bisher genannten Ablagerungen entstammt 
sämmtlich nur dem Jeschkenzuge und besteht aus Phylliten, Quarzit
schiefern, Dioriten, Grauwacken und weissem Quarz. Die kleineren, 
nussgrossen Stücke sind wahre Gerolle, die grösseren Geschiebe, 
welche gewöhnlich eine platte Form haben, sind zumeist nur an den 
Kanten abgerundet: Alles ist mit grobem Sande gemischt. Die Schichten 
der Geschiebe sind schwach, höchstens etwa über 1 m. mächtig; die
jenigen, die am oberen Laufe der vom Jeschkengebirge entspringenden
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Gewässer liegen, sind gewöhnlich mächtiger, wogegen die Gerolle am 
Alten Bache wegen ihrer grösseren Entfernung vom Gebirge sehr 
schwach entwickelt sind.

An der westlichen Seite des Plateau, bei Zwickau, Haida, 
Schaiba, Langenau, Ob. Liebich, correspondieren die abgelagerten 
Geschiebe mit den zahlreichen Gewässern, die aus dem Gebiete der 
Phonolith- und Basaltkuppen und Stöcke hervorbrechen und sich 
meistens in südöstlicher Richtung gegen den Polzenfluss bewegen. 
Die schwachen Schotterschichten bestehen zumeist aus Gesteinen, 
deren Ursprung dem Laufe der Gewässer entspricht, nämlich aus Ba
salten, Phonolithen, Sandsteinen und we:ssem Quarz.

Stellenweise sind ihre Ablagerungen wieder aufgewaschen worden, 
so dass man nur verstreute Geschiebe im Ackerboden findet.

Die Schotterdepositionen des Gebietes südlich vom Lausitzer 
Gebirge sind also einheimischen Ursprungs; ihre Lagerungsverhält
nisse lassen sich nach dem Laufe der Gewisser ganz gut erklären. 
Schon aus diesem Umstande müsste man von einem „Diluvialmeere“ 
absehen, denn die regelmässig vertheilten Geschiebe, die nach Qua
lität und Quantität der geschilderten Bildung vollkommen entsprechen, 
können keineswegs unter stehendem Wasser in dieser Weise deponirt 
worden sein.

Einen anderen Charakter haben aber die Gerölledepositionen, 
welche das Sandsteinplateau zwischen dem Jungfernbache und dem 
Johndorfer Bache bedecken u. zw. von Ringelshain bis Franzensdorf. 
Dieses Plateaustück bildet einen der breitesten Rücken, ist in seiner 
ganzen Breite von Gerollen bedeckt, über welchen eine ziemlich starke 
Schichte von sandigem Lehme lagert.

Die Geröllschichte ist verhältnismässig weit mächtiger als an 
anderen Orten. Daselbst kommen mitunter auch Ablagerungen von 
4 M. Mächtigkeit und darüber vor. Das meiste Materiale entstammt 
ebenfalls dem Jeschkengebirge, namentlich die grösseren Geschiebe, 
dazu sind aber häufige Stücke von Flintstein, Porphyren, Graniten 
und anderen Gesteinen gesellt, die man gewohnt ist nur im Norden 
des Jeschkengebirges, bei Grottau und Weisskirchen zu finden.

Den Ursprung dieser Geschiebe muss man also jedenfalls in 
dem erwähnten Gebiete suchen. Und in der That findet man An
deutungen, nach welchen man schliessen muss, dass die Geschiebe
massen von Weisskirchen über das Lausitzer Gebirge bis in das
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Sandsteinplateau von Gabel verschwemmt wurden. Bei den letzten 
Häusern am westlichen Ende des Dorfes Pankratz befindet sich nämlich 
unmittelbar an dem Abhang des Trögelsberges ein Schuttkegel, der 
durch einen Sandbruch auf 10 M. Höhe geöffnet ist. In diesem Schutt
kegel, der sich am Abhang des Trögelsbergs ziemlich hoch hinauf 
zieht, findet man in horizontalen Schichten groben Sand mit nuss- 
bis faustgrossen Geschieben desselben Materiales, welches bei Weiss
kirchen vertreten ist, vorzugsweise Flintstein, Kieselschiefer, Porphyre 
und Granite. Die Bildung des Schuttkegels kann man nicht anders 
erklären, als dass entweder ein Theil des Gletschers von dem bereits 
früher erwähnten Streifen zwischen Ketten und Weisskirchen noch 
weiter in den niedrigeren Pass zwischen dem Trögelsberge und Kalk 
berge eindrang, oder dass von hier die abfliessenden Gewässer des 
Gletschers Geschiebe bis zum Fusse des Trögelsberges hinunter 
schwemmten.

Die nordischen Geschiebe wurden dann vom Jungfernbache 
weiter vertragen, denn man findet auf dem erwähnten Rücken zwischen 
dem Jungfernbach- und Johndorferbach-Thale die meisten nordischen 
Geschiebe auf der Seite und in der Nähe des Jungfernbaches. Von 
demselben Bache wurden die härteren Gesteine, wie Flintstein und 
Kieselschiefer bis in den Polzenfluss verschwemmt. Auf diese "Weise 
kann man die spärlichen Funde von Feuerstein in den Geröllab
lagerungen des Polzenflusses bis nach Böhm. Leipa und weiter 
erklären.

Dass nordisches Material nur auf diese Weise vertragen wurde, 
ersieht man auch aus seiner allmäligen Abnahme auf dem ganzen 
Wege. Die Geröllmassen sind am mächtigsten im nördlichen Theile 
des erwähnten Rückens von Ringelshain bis Waldau. Daselbst ist 
auch das meiste nordische Material vertreten, welches eben einem 
grossen Theil der Geschiebe geliefert und dadurch die Geröllschichten 
enorm vergrössert hatte. Von einer Einwirkung des Gletschers selbst 
findet man aber in keiner Richtung auch die kleinste Spur.

Im unteren Laufe des Jungfernbaches ist in den schwächeren 
Geröllschichten bei Klein- und Gross-Walten, Joachimsdorf, Grünau 
und nördlich von Niemes der Feuerstein weniger verstreut und in 
den Ablagerungen des Polzenflusses ist derselbe nur mässig vertheilt. 
Im weiteren Verlaufe des Polzenflusses findet man aber verstreute 
Feuersteine ebenfalls unter den alten Flussschottern eingebettet, so 
z. B. bei Sandau, Bensen, Birkigt und an seiner Mündung in die
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Elbe; einzelne Stücke von Feuerstein findet man sogar auch im 
Elbegerölle an verschiedenen Orten.

Es kann daher keinem Zweifel unterliegen, dass das nordische 
Materiale in den Bereich des Sandsteinplateau im Süden des Lau
sitzer Gebirges nur auf dem angedeuteten Wege verschwemmt wurde, 
und dass es daselbst überall auf secundärer Lagerstätte liegt.

Die am Fusse des Erzgebirges gelagerten Gerolle gehören 
sämmtlich dem Gebirgssckutt dieses Rückens und haben mit den echten 
norddeutschen Glacialablagerungen gar keinen Zusammenhang.
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Zur Theorie der unendlichen Reihen.
Von M. Lerch in Weinberge bei Prag. 

(Vorgelegt den 17. April 1891.)

Der elegante Beweis, den Herr Jemen in den Comptes rendus 
1888 (t. 106) für das Kummer’sehe Convergenzkriterium entwickelt 
hat, führte mich vor drei Jahren zu einer Verallgemeinerung des 
letzteren, die zu demselben in ganz analogem Verhältnisse steht, wie 
die berühmten Ermakov'sehen ’) Theoreme zum Cauchy'sehen Con-

vergenzkriterium, welches den Ausdruck lim Un _j_ i betrifft. Wenn nun

auch der praktische Werth jenes Ergebnisses durch die genannten 
Sätze des Herrn Ermakov in einfachster Weise erschöpft wird, so 
glaube ich indess durch dessen Veröffentlichung nichts Überflüssiges 
zu unternehmen, weil man das Resultat als Résumé einer ganzen 
Classe von Convergenzkriterien ansehen kann.

Alle Functionen, die im Folgenden Vorkommen werden, nämlich 
/ ( te), g>(ic), h(x), sind in dem allein in Betracht kommenden Intervalle 
(a . . .  . oo) positiv, und im Endlichen integrabel vorauszusetzen. Mit 
q>(x) soll überdiess eine Function bezeichnet werden, welche im In
tervalle (a . . .  . oo) überall einen positiven integrablen Differential
quotienten <p'(a?) besitzt, und die Ungleichung <p(x ) > x  befriedigt.

Alsdann lässt sich folgender Satz beweisen:

1. Gibt es fü r  eine gegebene Function f(x) eine andere h(x) und 
eine ‘positive Constante ft, so dass die Ungleichung besteht:

f(x) h(x)
<P’(X) /(<?)

-----h(w) >  jU, (a =  x =. °0))

1) Bulletin des Sciences mathématiques, Bd. II der ersten und VII der 
zweiten Serie ; einen anderen Beweis gab H. KorJcin daselbst, Bd. VI der 2. Serie.
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so existirt das Integral

f  f(x ) dx.
a

Diesem Satze entspricht ein ähnlicher, welcher sich auf die 
Divergenz bezieht. Um ihn einfach ausdrücken zu können, bezeich
nen wir mit m0 irgend welche Grösse, die <p(a) übertrifft, definiren 
im Intervalle (a . . oo) die unendliche Werthmenge

m0, ftiy, wi2, . . wiy, ,

durch die Gleichungen:

™i =  <p(mo), m2 =  9>K), m3 =  -----

und bezeichnen schliesslich mit h (mv . . .  mv _j_ i) die obere Grenze der 
Werthe, welche die Function h(x) im Intervalle (mv . . .  mv +  1) annimmt. 
Alsdann gilt der Satz:

II. Wenn aber im Intervalle (a . . . .  oo) überall die Ungleichung

f(y) K x)
<P'(x) /(<P)

h((p) lg  0

stattfindet, und wenn ausserdem die Reihe

oo
y _ _ _ l_ _ _

divergirt, so ist der Grenzwerth des Integrals

f  /■ (*) dx
a

für u ~  cc nicht endlich.
Es braucht kaum erwähnt zu werden, dass sich die Lehrsätze

I. und II. auf unendliche Reihen unmittelbar übertragen, wenn
man entweder unter f(x)  eine abnehmende Function versteht und 
dann uv —f(y)  nimmt, oder wenn man für eine b e l i e b i g  vor  ge
l e g t e  Re i he

S  =  uo +  u\ +  U1 +  • •
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die Function f(x)  durch die Gleichung

f(x) — U [x j

definirt, wobei mit [r] die grösste in x enthaltene ganze Zahl be
zeichnet wird. Denn es ist im letzteren Falle offenbar

-- Wjfc -f- Uk -L 1 -(- • ~\~ «n-l,

so dass sich die Existenz des
L/J

Integrals J'fix) dix) mit der Conver-

genz der Reihe vollkommen deckt. Wir dürfen wohl den Be
weis der Sätze I. und II. hier übergehen, und begnügen uns zu be
merken, dass die Voraussetzung h{x) — 1 uns die oben citirten merk
würdigen Resultate des Herrn Ermakov liefert, während man durch 
die Wahl <jp(£c) —  x 1 das Knmmersche Kriterium erhält.

Man wird es mir gestatten, an dieser Stelle auf die eigenthüm - 
liehe, in diesen Sitzungsberichten schon besprochene]) Aeusserung 
des Herrn Pringsheim 2) in München noch einmal einzugehen.

Zuerst mag erwähnt werden, dass einige Jahre vor dem Erschei-

nen meiner den Quotienten betreffenden Aufsätze bereits Herr

Worpitzky in seinem ausgezeichneten mir leider erst zu spät bekannt 
gewordenen Lehrbuch der Differential- und Integralrechnung auf die 
von vielen Schriftstellern getheilten falschen Ansichten inbetreff des 
Cauchy’sehen Convergenzkriteriums hinwies und dieselben auch eben 
durch Construction eines speciellen Beispiels widerlegte.

Wenn man beachtet, dass viele unter deutschen Lehrbüchern3) 
in dieser Hinsicht fehlerhaft sind, wie überhaupt über die Natur 
der unendlichen Processe noch in unserer Zeit bei den Schriftstellern 
unklar gefasste Begriffe begegnet werden4), so wird man es wohl

‘) Man sehe unseren Aufsatz : Bemerkung zur Reihentheorie. Sitzungsbe
richte der königl. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften, 1890.

*) Mathematische Annalen, XXXV, p. 308.
a) Von den französischen möge z. B. das Buch von Hoüel genannt werden.
4) So hat z. B. der Recensent des Lehrbuchs des Herrn Mansion im Jour

nal des Math. élém. über die Behauptung, dass lim nun —  0 zur Convergenz gar 
nicht nothwendig ist, sein Bedenken ausgesprochen.
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nicht tadeln, dass ich — ohne das Lehrbuch des Herrn Worpitzky 
zu kennen — von den zahlreichen Beispielen, die mir bekannt wa
ren *), eines, welches mir am merkwürdigsten schien, in fremder 
Sprache publicirte * I 2).

Nun liest man bei Herrn Pringsheim3):
. . . .  „immerhin scheint mir über diesen Punct noch nicht allge

mein genügende Klarheit zu herrschen. Sonst wäre es zum mindesten 
völlig unverständlich, dass vor noch nicht langer Zeit Herr M. Lerch 
eine besondere Note publizirte (Teixeira, Jornal de Sciencias Mathe- 
maticas, T. VII, p. 79) lediglich um darauf hinzuweisen, es könne

/  av auch noch convergiren, wenn lim an^ 1 nicht existirt, bezw. 
^ - i  an
unter verschiedenen Werthen auch beliebig (ev. unendlich) grosse 
annimmt; und dass er nun gar zur Erhärtung dieser, wie gesagt 
eigentlich ganz selbstverständlichen, übrigens aber durch zahllose 
Beispiele aller einfachster Art zu belegenden Thatsache das folgende 
geradezu monströse Beispiel construirt:

__ *n—(lgn) Ulgn) [1 +  (lgn)\an — u y “

wo (Ign) den ganzen Tlieil des Brigg’schen Logarithmus von n bezeichnet 
und d, g positive Grössen sind, welche die Bedingungen erfüllen4):

d <  1, g >  1, d \ f g  <  l !

Und wenn Herr Cesäro in einer weiteren Note (a. a. 0. p. 171) von 
Herrn Lerch’s „Entdeckung“ so überrascht ist, dass er dieselbe erst

Einen anderen Beleg für unsere Behauptung bietet uns eine Stelle der Ab
handlung über die Convergenz der unendlichen Producte des Herrn Pringsheim 
(Math. Ann. XXXIII, p. 140). Aus den Ungleichungen

I Kv, W ^ - U l  < ¿ 8 , | Fqo Wn  _  u l ^ s  

glaubt nämlich der Verfasser schliessen zu dürfen, das V und W & b e s t i  mm te  
Grössen sind.

*) Man sehe die Note des Herrn Gutzmer (im Jornal des Sciencias ma- 
thematicas, T. VIII. pag. 33), mit dem ich über diesen Gegenstand in Berlin 1885 
gesprochen und nachher correspondirt habe.

2) Jornal de Sciencias math. T. VII, p. 79.
J) Math. Annalen XXXV, p. 308.
4) Dass die letzte Ungleichung g •<. 1 überflüssig ist, habe ich in der 

anfangs citirten Bemerkung erwähnt und auch deren ursprüngliche Einführung 
motivirt.
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von nun ab in seine Vorlesungen aufnimmt, im übrigen aber bemerkt : 
es gäbe einfachere Beispiele solcher Reihen, so scheint mir dies den 
eigentlichen Kernpunkt der Sache noch keineswegs zu treffen“

Es möge dem Urtheil des mathematischen Publicums überlassen 
werden, ob man über eine der Sache nach einwurfsfreie Mittheilung 
sich so zu äussern berechtigt ist, selbst wenn sie nur zu pädagogi
schen Zwecken gemacht wurde. Wir wollen hier allein auf die ein
zige in Herrn Pringsheim’s Bemerkung enthaltene sachliche Einwen
dung der Monstrosität etwas näher eingehen.

In Vorlesungen über analytische Functionen macht sich oft das 
Bedürfniss eines Beispiels der sogenannten lacunären Functionen gel
tend, welches mit elementarsten Mitteln behandelt werden könnte. 
Nun ist die von uns im besprochenen Briefe an Herrn Teixera be
trachtete Reihe ein specieller Fall des folgenden Ausdrucks

(wobei [n] die Anzahl der Ziffern von n bedeutet), welcher eine la- 
cunäre, auf den Einheitskreis | cc | =  1 beschränkte Function f(x) 
darstellt, falls sie nur für alle | x \ ■< 1 convergirt und wenn der 
reele oder imaginäre Bestandtheil von <p{v) für v — <̂  mit einem 
bestimmten Vorzeichen unendlich wird. Der Beweis dieser Thatsache 
findet sich in einer kurzen Note, die wir neulich im ersten Hefte 
des X. Jahrgangs von Jornal de Sciencias mathematicas veröffentlicht 
haben *).

00

*) Sur une classe de fonctions à espace lacunaire.
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O radiolariich z ëeského ûtvaru kfidového.

Napsal Jaroslav Perner, assistent Musea kràl. ceského v Praze.

S tab. .ï.

(Predlozil dne 17. dubna 1891 Dr. A. F ric .)

Objeveni radiolarii v ütvaru kridovém bylo jiz dâvno zajiinavÿm 
problemem palaeontologie, a sice od té doby, kdy bylo zjistëno, ze 
usazeniny na ostrovech Barbadosu, Sicilii a Nikobarech, znâmÿch 
to nalezistich fossilnich radiolarii, jichz stâri slavnÿ E h r e n b e r g  kladl 
do doby tvoreni se kridového ûtvaru, jsou mnohem mladsi, totté ze 
nâlezeji dobë tretihorni. I sam H a e c k e l  ve své klasické monografii 
o radiolariich divi se, ze radiolarie vûbec poprvé v ütvaru tfetihornim 
se objevuji, jezto prÿ se nedâ vysvëtliti, proc by se nemohly zacho- 
vati ze starsich ütvarû nez tretihorniho kremité jich schrânky, které 
dovedou lépe rüznÿm vlivum vzdorovati, nezli vâpnité skorâpky fora- 
minifer. Tato palcivâ otâzka, zdali se nalezaji radiolarie ve starsim 
ütvaru nez tretihornim, byla nepîimo, takrka z polovice rozfesena 
objevenim radiolarii v ütvaru jurském a triasovém. Nalezl totiz 
G ü m b e 1x) v triasu 2 druhy radiolarii z rodu Dictyocha, a W a a g e n 
pri leptâni hub ze svrchni jury zMuggendorfu nalezl rod Cenosphaera ; 
ale jedinÿ exemplâr prisel na zmar, drive nez mohl bÿti popsân. Pozdëji 
zacaly se hojnëji objevovati zprâvy o vyskytovâni se radiolarii v ûtva- 
rech mesozoickÿch. Tak popsal P a n t a n e l l i * 2) z jaspisû jurskÿch 
znacnëjsi mnozstvi radiolarii, a po nëm objevil D u n i k o v s k i 3) 18

*) Gi i mbe l :  Über Foraminiferen, Ostracoden und mikroskopische Thier
reste in den St. Cassianer Schichten. Jahrb. des k. k. Reichsanstalt. 1869 Bd. 
XIX. pag. 175. Taf V. fig 23, 24.

2) D. Pantanel l i :  Radiolari dei Diaspri. Atti societ. toscan, sc. nat. Proc. 
verb. 1880. a Bollet. R. comit geolog. dTtalia 1880.

3) Z i t t e l :  Ueber einige fossile Radiolarien aus der norddeutschen Kreide. 
Zeitschr. d. deutschen geolog. Gesellsch. 1876. Bd. XXVII. p. 75. Taf. I I .
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novych druhü radiolarii ze spodniho Liasu v Tyrolsku. Tu jiz bylo 
jisto, ze objeveni radiolarii v ütvaru kridovera jest jen otäzkou casu. 
A skutecne r. 1876 nalezl Z i t t e l 1) ve svrchnim ütvaru kridovem 
6 druhü radiolarii, a to za zvlästnich okolnosti. Zabyvaje se totiz 
studiem Coeloptychii z kridovych vrstev z Vordorfu v Brunsvicku, 
a Haidemu ve Westfalsku leptal tyto houby zredenou kyselinou sol- 
nou, aby kremitü jejich elementy zbavil lpiciho na nich vapna. Ve 
zbytku, ktery züstal po vyleptäni, nalezl mimo glaukonitovä jädra 
foraminifer, a diatomacey, töz radiolarie, a to pry ve znacnüm mnoz- 
stvi. Po Z i t t e l o v i  podal Dr. R ü s t 2) pädny dükaz, ze radiolarie 
v kridovüm ütvaru jsou velmi cetnymi druhy zastoupeny, prozkoumav 
nekolik tisic preparätü a vybrusü hornin z rüznych nalezist. Bohuzel, 
vetsina tech nalezist nälezi bezpochyby svrchnimu ütvaru jurskümu; 
cemuz jak vetsi zkameneliny, tak i mnohü odtud popsanü radiolarie 
nasvedcuji, — tak ze ten neobycejne velky pocet radiolarii (popsalf 
Dr. Rüst 165 druhü o 74 rodech) dluzno zredukovati na 46 druhü, 
jez pochäzeji z nalezist, rozhodne spodnimu kridovümu ütvarü näle- 
zejicich. — V nasem ütvaru kridovüm jiz po dlouhy cas se pätralo 
po radiolariich avsak bez vysledku. Pricinou toho bylo, ze se hle- 
daly radiolarie v tech vrstväch, kterü chovaji mnoho foraminifer a po- 
dobnych malych zkamenelin, jako ku pr. v teplickych vrstväch kostickü 
plosky. Nez domnenka, ze by se v techto präve vrstväch mohly na- 
lüzti radiolarie, ukäzala se nyni klamnou. Nebot pokud jsem mohl 
zkoumati jednotlivü vrstvy cesküho ütvaru kfidovüho, jevi se zde 
pomery takovü, ze jsou radiolarie nejhojnejsimi präve v tech vrstväch, 
kde jest mälo foraminifer, a naopak. Tak ku prikladu v teplickych 
vrstväch, kde foraminifery tvori v nekterych oddelenich az 90% opuky, 
tarn se mi nepodarilo dohlüdnouti posud ani jedinü radiolarie, jak ve 
vybrusech opuky, tak i v preparatech z leptanäho materialu. Za to 
ale seznal jsem, ze v biezenskych vrstväch, kde foraminifery nanej- 
vyse 20% horniny tvori, nalüzaji se radiolarie, a to misty dosti cetne. 
Ponejprve byl jsem na radiolarie z techto vrstev upozornen svym 
ucitelem prof, drem Ant. Fr i cem,  jenz pri systematicküm zkoumäni

*) E. D u n i k o v s k i :  Die Spongien, Radiolarien und Foraminiferen der 
Unter-Liasschen Schichten vom Schafberg bei Salzburg. Denkschr. d. k. k. Akad. 
der Wissensch in Wien. Bd. XLY. pag 22—34. Taf, IV.—VI. Nejnovejsi präce 
o jurskych radiolariich je: Rüst: Beiträge zur Kenntniss der fossilen Radiolarien 
aus Gesteinen des Jura. Poalaenontogr. Bd. XXXI.

2) Dr. Rüs t :  Beiträge zur Kenntniss der fossilen Radiolarien aus Gesteinen 
der Kreide. Palaeontographica. Bd. XXXIV. pag. 181—214; Taf XXII. — XXIX.
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prûrezû opukou z Brezna nalezl 2 zvlâstni formy, v niché ihned 
sprâvnë tusil radiolarie.

Na jelio vybidnuti jal jsem se dale pâtrati po nich v brezenskÿch 
vrstvâch, tak ze dosud se mi podafilo v tëchto vrstvâch nalézti 
10 druhû radiolarii, a v bëlohorskÿch vrstvâch 1 druh. *) Nejhojnëjsi 
korist poskytla opuka z Brezna a z Vunic; z tohoto nalezistë zhotoviv 
nëkolik prüfezu houbou Ventriculites radiosus, shledal jsem, ze veskerâ 
massa vyplnujici dutinu této houby jest takrka preplnëna ozdobnÿmi 
skorâpkami radiolarii. Mimo to zajimavé formy nalezl jsem v opuce 
z Postoloprt a Turnova. —

Co se tÿce methody zkouinaci, tu nejlepsich vÿsledkû dosâhneme 
systematickÿm zkoumânim tenkÿch vÿbrusû hornin, a leptânim kouskû 
hornin v kyselinë solné. Hlavnë tu zâlezi na systematickém postupu 
zkoumâni; nebot jen takovÿm zpûsobem jest mozno nalézti vrstvu, 
ve které se radiolarie hojnë vyskytaji, a té vrstvë pak înûzeme vëtsi 
pozornost vënovati. Tak ku prikladu v Breznë (viz profil* 2) nejprve 
objeveny byly radiolarie ve vrstvë die vyobrazeného profilu 2 d; ale 
pri dalsiin zkoumâni seznal jsem, ze nejvydatnëjsi korist poskytuje 
vrstva 2 c; z ostatnich vrstev ménë bohaté byly vrstva 0 a 1.; ve 
vrstvë 3. nalezalo se velmi mâlo radiolarii, vrstvy 4. a 5. neobsaho- 
valy zâdné stopy po radiolariich. Ze vsech tëch vrstev bylo ucinëno 
z kaédé vice mikroskopickÿch vÿbrusû, a leptâny kusy horniny. Co 
se této posledni methody tÿce, tu dluzno leptati velmi slabou kyse- 
linou, jezto uzijeme-li silnëjsiho roztoku, tu vyvinujici se bubliny ky- 
seliny uhiicité roztrhaji ütlé schrânky tëchto ozdobnÿch organismû. 
Kdyz se jiz prestanou bubliny vyvijeti — znâmka to, ze jest jiz 
odstranën vsechen vâpenec pozorovâni prekâzejici — odstranime kyse- 
linu opatrnÿm slévânim a rozredovânim roztoku vodou, a ususivse 
vypranÿ zbytek uzavreme jej do kanadského balsamu. Mimo tyto po- 
kusy podnikl jsem zkousky s leptânim materialu ziskaného plavenim 
(slemovânim) horniny ; avsak vÿsledek vzdy neuspokojil. Nebylot nëkdy 
mozno jedinÿ exemplâr radiolarii v celém preparatu dohlédnouti, jezto 
z nejvëtsi câsti byly pfi plaveni bezpochyby vodou pro svou lehkost 
odneseny. Dâle jsem zkusil leptati prûrezy hornin, na kterÿch se 
cetnëji objevovaly radiolarie za tim ücelem, abych je na prûïezu

x) Po ukonceni této prâce podafilo 3e mi objeviti jestë 3 druby z rodû 
Hagiastrum, Porodiscus a Stylospira.

2) Profil ten mi laskavè zapûjcil prof. Dr. A. Fric ze svého dila o brezen
skÿch vrstvâch.

Tr. mathematlcko-prirodorëdecké. 17
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zbavil cizich hmot na nich lpicich, by se povrch stal zretelnéjsim. 
Pocinal jsem si tim zpusobem, ze jsem z hotového preparatu, zavre- 
ného v kanadském balsamu odstranil zahrâtim sklicko, a vrstvu bal* 
sarnu na prûrezu lpici silnÿm lihem; potom jsem ponoril na nëjakÿ 
cas prurez do kyseliny solné, a sice do tak slabého roztoku, ze se 
bubliny kyseliny uhlicité jen velmi zvolna vyvijely. Kdyz vÿvoj bublin 
piestâval, sesiloval jsem ponenâblu kyselinu ; nicménë se bubliny ne- 
vyvijely vice, a kdyz jsem opatrnë z preparatu kyselinu odstranil, 
shledal jsem, ze kyselina pusobila jen na nejsvrchnëjsi vrstvu pru-
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rezu; hlubsímu jejímu vniknutí zabránily etherieké oleje a balsam 
prûrez proníkající, tak ze i nadevsí pochybnost vápnité vëci, jako 
skorápky foraminifer zústaly neporuseny. Tentó negativní vysledek 
primël mne k tomu, ze jsem mimo zhotovování prûrezû setrval pouze 
pri leptání celého kusu horniny. —

Není zádné pochybnosti, áe zdokonalením methody soustavného 
zkoumání se podafí zjistiti radiolarie i v mnohem starsich útvarech 
nez útvar jurskÿ.

Dictyomitra multicostata Z it  t e l  
(Lithocampe m ulticostata Z i t  t e l )

Tab. X. fig. l .  Préparât cislo 1. Zvëtseni ***/1.

Literature: Z i t  tel.  Ueber fossile Radiolarien aus der nord
deutscher Kreide. Zeitschr. der deutschen geolog. Gesellsch. Bd. 
XXVIII. p. 75. Taf. II. Fig. 2 -4 .

Charakteristika rodu : Skorâpka kuzelovitâ, znenâhla se rozsifu- 
jici ku siroce otevrenému usti. Vrchol skorâpky bez ostnu. (Haeckel .  
Report on the voyage of H. M. S. Challenger. Vol. XVIII. pag. 509).

Vyobrazenÿ exemplâr üplnë se shoduje s druhem, kterÿ popsal 
Zittel ze svrchni kridy z Haldemu a Vordorfu v Brunsvicku.

Velikost: Délka 0-180—0*220 mm., sifka posledniho segmentu 
0-115 mm., vÿska jeho 0'048 mm.

Nalezistë: Brezno u Loun (profilu vrstva 2 d.), Vunice (velmi 
hojnë), Stïemy, Postoloprty (zridka).

Dictyomitra regularia n. sp.
Tab. X. fig. 2. Zvëts. 220/,. Préparât c. 12.

Vyobrazenÿ exemplâï na prûrezu, lis! se ode vsech dosud znâ- 
mÿch fossilnÿch druhû toho rodu neobycejnë tlustÿmi stënami sko
râpky. Segmenty jeji rozsihiji se od vrcholu dolû jen velmi ponenâhlu ; 
svy mezi jednotlivÿmi segmenty mëlké.

Velikosf: Délka skoiâpky 0-20 mm., sirka posledniho segmentu 
0*112 mm., vÿska jeho 0*031 mm.

Nalezistë: Brezno, profilu vrstva 2 c. (unicum).

Dictyomitra conulus n. sp.
Tab. X. fig. 3. Zvëts. 2S0j l . Préparât cis. 53.

Skorâpka tohoto druhu sklâdâ se z 8—9 segmentû, které od 
vrcholu k basi rychle na sirce piibÿvaji ; stëny skoïâpky znacnë tlusté.

17*
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Na vnitrni stranë mnohÿch segmentû nachâzeji se pravidelné polo- 
kruhovité vyhloubeniny. Svy mezi jednotlivÿrai segmenty mëlké. Po- 
vrch nezretelnÿ, jezto vnitrek je u vsech exemplârû vyplnën hnëdelem.

Rozinëry : Délka skorâpky 0-254 mm., sirka posledniho segmentu 
0*11 mm.

Nalezistë: Yunice, Postoloprty (zridka).

Cenosphaera artesiaca n. sp.
Tab. X. fig. 4. Zvëts. “ %. Préparât c. 55.

Charakteristika rodu: Ôelecf Liosphaerida, s jedinou jednoduchou 
skofâpkou, s jednoduchÿmi pory (které nejsou ve volné trubicky pro- 
tazeny. Dutina skoïâpecnâ bez radialnich paprskû.

(Haeckel. Report on the voyage of H. M. S. Challenger. Yol. 
XVIII. pag. 62). Skorâpka pravidelnë kulatâ, s cetnÿmi nepravidelnë 
kruhovitÿmi otvory, jez jsou ve 3 ménë zretelnÿch kruzich sestaveoy ; 
mezery mezi jednotlivÿmi otvory vëtsi nez prûmër jejich.

Rozmëry: Prûmër koule 0.150 mm. Prûmër otvorû 0-0016 mm.
Nalezistë: Tento druh byl v nëkolika exemplârich nalezen ve 

vÿbrusech ülomkû ziskanÿch pri vrtâni arteské studnë u Holic z hloubky 
263 m. (bëlohorské vrstvy).

Lithoeycliâ discus n. sp.
Tab. X. fig. 6. Zvëtseni 220/,- Préparât c. 35.

Charakteristika rodu: Ôeled’ Lithocyclida, s krajem skorâpky 
kruhovitÿm, jednoduchÿm, bez radialnich privëskû. (Haeckel. Report 
on the voyage of H. M. S. Challenger. Vol. XVIII. pag. 506).

Skorâpka cockovitâ, opatïenâ cetnÿmi velkÿmi pravidelnÿmi 
otvory, jez jsou sestaveny v 9—12 koncentrickÿch kruzich. Vsechny 
otvory lezi velmi tësnë vedle sebe; komûrky jednoho cyclu jsou od- 
dëleny od otvorû druhého cyklu prickami, je2 dohromady v kruhy 
splÿvaji. Centrâlni komûrka jen o mâlo vëtsi nez prûmër otvorû.

Rozmëry: Prûmër skorâpky 0-163 mm. Prûmër otvorû 0*068 mm.
Nalezistë: Brezno u Loun (hojnë ve vrstvë profilu 0 a 1, ménë 

hojnë ve vrstvë 2).

!) Die Haeckla (Radiolarien pag. 533.) nâlezejl mnohé specie tohoto rodu, 
do rodu Collosphaera.
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Thecosphaera spongiarum n. sp.
Tab. X. fig. 6. Zvëts. ,80|,. Préparât c. 57.

Charakteristika rodu: Öeled’ Liosphaeridae, s dvëma vnilfnimi 
(intracapsularními) skorâpkami, a jednou korovou (extracapsularnl) 
skofâpkou. (Haeckel. Report on the voyage of H. M. S. Challenger 
Yol. XVIII. pag. 78).

Skorápka kulovitá, slozenà ze 3 bání ; 2 vnitrní báñe, které se 
jeví na optickém prûmëtu Gbokymi, jsou spojeny vespolek 6 príckami, 
jez vybíhají z rohu bání. Povrch vnejsí skorápky jeví nezretelné 
hranaté otvory neb prohlubeniny.

Velikos|f: Prûmër vnëjsi skorápky 020 mm.
Nalezistë: Vunice (velmi hojnë na prñrezech houbou Ventri

culites radiosus).

Cromyomma perplexum Stöhr.
Tab. X. fig. 7. Zvëts. 330/,. Préparai c. 56.

Literatura: E. S to ehr.  Die Radiolarienfauna der Tripoli von 
Grotte in Sicilien Palaeontographica Bd. 26. pag. 95. Taf. III. fig. 5. 
Dr. Rüst .  Beiträge zur Kenntniss der fossilen Radiolarien aus Ge
steinen der Kreide. Palaeontogr. Bd. XXXIV. p. 194. Taf. XXIII. fig. 9.

Charakteristika rodu: Celed Astrosphaeridae, se 4 concentrickÿmi 
koulemi, a cetnÿmi jednoduchymi radialnimi trny, stejného tvaru. 
Haeckel. Challenger, pag. 261).

Vyobrazenÿ exemplâf shoduje se üplnë s druhein, jejz popsal 
S t öh r  z tertieru a Dr. Rüs t  ze spodniho kfidového utvaru.

Prumër skorâpky 0‘164 mm.
Nalezistë: Turnov (unicum).

Acrosphaera hirsuta n. sp.
Tab. X. fig. 8. Zvëts. 500|1. Préparai c. 53.

Charakteristika r o d u : Z celedi Collosphaerida, s jednoduchymi 
skoïâpkami, jichz povrch jest pokryt radialnimu, nepravidelnë roz- 
trousenÿmi trny. (Haeckel .  Challenger, p. 96.)

!) Postaveni tohoto druhn k rodu Acrosphaera (kterÿi jest jen subgenus 
rodu Collosphaera) neni definitivni, jezto pri fossilnich tëchto formách byvá casto 
velmi tëzko rozhodnouti, nálezejí-li ku oddélení Polyzoa neb Monozoa; u obou 
pricházejí formy, mezi sebou velice si podobné tvarem skoíápky, ale anatomicky 
lisící se strukturou sarkody, k cemuz pri fossilnich formách prihlízeti nelze.
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Skofâpka kulovitâ, na obvodu pravidelnë vlnovitë zprohÿbanâ, 
s cetnÿmi otvory, jez jsou dvojiho druhu. Jedny jsou okrouhlé, velrni 
drobné, a znacnë kolisajici ve velikosti (0*002—0*006mm.); druhé 
jsou mnohem vëtsi, ledvinité, a vzdy opatrené sikmo vybihajicim 
ostnem, na jehoz velrni rozsiïené basi nalézâ se skoro vzdy ovâlni otvor.

Tato forma jevi nejvëtsi pfibuznosf ku recentnimu druhu Collo- 
sphaera spinosa Haecke l .  (Radiolarien Taf XXXIV. fig. 12, 13); od 
niz se jen vlnitë zprohÿbanÿm obvodem lisi.

Rozmëry: Prûmër skorâpky 0*081 mm. Prûmër malÿch otvorû 
0*002—0*006 mm. Prûmër ledvinitÿch otvorû 0*022—0*018 mm.

Nalezistë: Postoloprty. Zridka.

Druppula convoluta n. sp.
Tab. X. fig. 9. Zvëts. 250/1 . Préparai c. 57.

Charakteristika rodu : Z celedi Druppulida, s jednoduchou ellip- 
ticnou skorâpkou korovou, bez ostnu na obvodu a bez polarnich trnû. 
( H a e c k e l  Challenger, pag. 307.)

Skorâpka ellipticnâ, na prûrezu jevici 3—5 zâvitkû, jez jsou 
spojeny mezi sebou tenkostënÿmi prickami, jez na mistech, kde se 
dotÿkaji svû zâvitkovÿch, jsou ponëkud rozsifeny, Jednotlivé pïicky 
json od sebe znacnë vzdâleny. Povrch skorâpky pro Spatné zachovâni 
nezïetelnÿ.

Rozmëry: Podélni prûmër 0*23 mm. pricni prûmër 0*13 mm.
Nalezistë. Velrni hojnë ve Vunicieh.

Stylodictya Haeckeli Zittel.
Tab. X. fig 10. Zvëts. 200/i. Préparât c. 59.

Z i t t e l :  Ueber einige fossile Radiolarien aus der norddeutschen 
Kreide. Zeitschr. d. deutschen geolog. Gesellsch. Bd. XXVIII. Taf II. 
fig. 9.

Charakteristika rodu: Z celepi Porodiscida, s cetnÿmi (5, obycej- 
nëji 8—12 radialriimi trny, pravidelnë neb nepravidelnë rozdëlenÿmi 
na pokraji kruhovité neb polygondlni skorâpky; pokraj skolâpky 
jednoduchÿ, bez okrajniho porovitého pâsu. (Haeckel .  Chall. p. 509.),

Vyobrazenÿ exemplâï* shoduje se üplnë s druhem, kterÿ popsal 
Z i t t e l  ze svrchni kîidy ze severniho Nëraecka.

Prûmër skoïâpky 0*175 mm.
Nalezistë: Vunice (velrni hojnë); Bfezno vrstva profilu 2 d, 

(zridka).
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Forodiscus glauconitarum n. sp.
Tab. X. fig. 11. Zvéts. 35%. Preparat c. 52.

Charakteristika rodu: Z celedi Porodiscida (s. str.) s jedno- 
duchou kruhovitou skofápkou, slozenou z nékolika kruhü, (bez pH- 
véskü, neb zvlástních osculí na pokraji skofápky). Haecke l .  (Chali, 
p. 491).

Skorápka cockovitá, málo vypuklá, opatíená hojnymi kruhovi- 
tymi pravidelnymi otvory, sestavenymi do 10 az 12 concentrickych 
kruhü; vzdálenost otvorú od sebe je asi tak velká jako jejich prümér. 
Stíední koraúrka znacné veliká.

Rozméry: Prümér posledního kruhu 017 mm. Prümér stfední 
komürky 0*008 mm. Prümér otvorü 0*003 mm.

Nalezisté: Brezno u Loun (skoro vyhradné ve glaukonitické 
vrstvé 2 c, a 2 d.)

Vysvétlivky k vyobrazením.
Fig. 1. Dictyomitra multicostata. Zi t t e l .  235/j z Brezna, vrstva 2 d. 

„ 2. Dictyomitra regiilaris n. sp. 220/1 z Brezna, vrstva 2 c.
(prürez).

3. Dictyomitra conulus n. sp. 250/i z Yunic. (prürez).
4. Cenosphaera artesiaca n. sp. 220/1 z Holic.
5. Lithocyclia discus n. sp. 220/i z Brezna, vrstva 1.
6. Thecosphaera spongiarum n. sp. 180/, z Yunic.
7. Cromyomma perplexum Stoehr. 300/1 z Turnova.
8. Acrosphaera hirsuta n. sp. 5o0/i z Postoloprt.
9. Domppula concoluta n. sp. 250/! z Vunic. Prürez.

10. Stylodictya Haeckeli. Zi t t e l .  220/i z Yunic.
11. Porodiscus glauconitarum n. sp. 350/j z Brezna vrstva 2 c.

Resum£ des böhmischen Textes.
Die Constatirung fossiler Radiolarien in vortertiären Schichten 

war schon lange eine wichtige Frage auf dem Gebiete der Palaeon- 
tologie, deren Beantwortung aber lange Zeit unerledigt blieb. Selbst 
H a e c k e l  war geneigt anzunehmen, dass die Radiolarien in der 
Tertiärperiode überhaupt zum erstenmal auftraten, da nicht einzusehen 
war, warum die Kieselschalen der Radiolarien, welche meistens viel
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grösser als jene der Diatomeen, und weniger zerbrechlich als die 
Mehrzahl der Polythalamnien sind, nicht ebenso gut in älteren 
Schichten, namentlich in der Kreideformation, erhalten sein sollten. 
Nachdem die Radiolarien im Jura und in der Trias1) nachgewiesen 
wurden, war die Entdeckung derselben auch in der Kreideformation 
sehr wahrscheinlich geworden. In der That sind von Z i t t e l 2) bei 
der Ätzung der Coeloptychien aus der norddeutschen oberen Kreide
formation 6 Radiolarien Arten gefunden worden Später hat Dr. R ü s t 3) 
165 Arten von Radiolarien beschrieben, von denen 46 Arten sicher aus 
der unteren Kreideformation stammen; die übrigen gehören Locali- 
täten von unsicherem geologischen Alter; wahrscheinlich der Jura
formation an.

In der böhmischen Kreideformation suchte man seit vielen 
Jahren vergebens nach Radiolarien; die Ursache lag in dem Um
stande, dass man sie in solchen Schichten, welche eine grosse Menge 
von Foraminiferen und anderen kleinen Petrefacten enthalten, ver- 
muthete, welche Voraussetzung sich jedoch als falsch erwies.

Im vorigen Jahre wurden bei einer systematischen Durch
musterung von Schliffen der Priesener Schichten, welche ein kleines 
Procent von Foraminiferen enthalten, eigentümliche Gebilde gefunden, 
welche sich später als Radiolarien erwiesen. Auf die Anregung meines 
geehrten Lehrers Prof. Dr. Ant. Fr i c  untersuchte ich eine grössere 
Anzahl von Schliffen aus dem Pläner von Priesen und zwar syste
matisch von den untersten bis zu den obersten Unterabteilungen, 
wobei neue Formen nachgewiesen werden konnten. Dadurch ermuntert 
verfertigte ich Schliffe von anderen Localitäten, und versuchte auch

*) Die wichtigste hier einschlägige Literatur:
G ü m b e 1, Über Foraminiferen, Ostracoden und mikroskopische Thierreste 

in den St. Gassianer Schichten. Jahrb. der k. k. geolog. Reichsanstalt 1869, Bd. 
XIX. pag. 179. Taf. Y. Fig. 23, 24.

D. Pan t ane l l i ,  Radiolari dei Diaspri. Atti societ. toscan. sc. nate Proc. 
verb. 1880, und Bollet R. comit. geolog. d’ Italia 1880.

E. D u n i k o v s k i ,  Die Spongien, Radiolarien u. Foraminiferen der Unter- 
Liasschen Schichten vom Schafberg bei Salzburg. Denkschr. der k. k. Akad. der 
Wissensch. Bd. XLX. pag. 22—34. Taf. IY—VI.

Dr. R ü s t ,  Beiträge zur Kenntniss der fossilen Radiolarien aus Gesteinen 
des Jura. Palaeontographica. Bd. XXXI. p. 269—322. Taf. XXVI—XLV.

2) Z i t t e l ,  Über einige fossile Radiolarien aus der norddeutschen Kreide. 
Zeitschr. der deutschen geolog. Gesellschaft 1876. Bd. XXVIII. pag. 76. Taf. II.

3) Dr. R ü s t, Beiträge zur Kenntniss der fossilen Radiolarien aus Gesteinen 
der Kreide. Palaeontogr. Bd. XXXIV. pag. 181. Taf. XXII—XXIX.
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mit gutem Erfolge Stücke von Gesteinen aus allen Schichten unserer 
Kreideformation zu ätzen.

Bisher konnte ich 11 Arten von Radiolarien nachweisen1), von 
denen 10 Arten aus den Priesener Schichten (Senon) und 1 Art aus 
den Weissenberger Schichten (Turon) stammen. — Bezüglich der geo
logischen Verbreitung der Radiolarien in unserer Kreideformation ist 
zu bemerken, dass in jenen Schichten, wo die Foraminiferen am 
häufigsten Vorkommen (z. B. in den Teplitzer Schichten bis 90%) 
die Radiolarien entweder ganz fehlen, oder in sehr kleiner Anzahl 
vertreten sind; dagegen reichlicher in jenen Schichten auftreten, in 
welchen die Foraminiferen sehr untergeordnet erscheinen. (Z. B. in 
den Priesener Schichten höchstens 20°/o)* Diese Gesetzmässigkeit 
kann man bis in die Unterabtheilungen verfolgen. — Es ist wohl 
kein Zweifel, dass es gelingen wird, auch in den palaeozoischen For
mationen Radiolarienskelete zu entdecken.

Dictyomitra2) multicostata Z i 11 e 1.
(Lithoeampe multicostata Z i 11 e 1).

Taf. X. Fig. l. Vergröss. i3S/1.

Literatur: Z i t t e l .  Über fossile Radiolarien aus der nord
deutschen Kreide. Zeitschr. d. deutschen geolog. Gesellschaft. Bd. 28. 
pag. 75. Taf. II. Fig. 2, 3, 4.

Das abgebildete Exemplar stimmt vollständig mit der von 
Z i t t e l  beschriebener Art überein.

Dimensionen: Länge des Gehäusen 0T8—0‘220 mm., Breite 
des letzten Segmentes 0’155 mm., Höhe derselben 0048 mm.

Vorkommen: Priesen in der Schichte 2 d häufig. (Siehe das 
Profil. Textfigur im böhmischen Texte Nro. 1.); Vunic, Strem, Postel- 
berg (selten).

Dictyomitra regularis n. sp.
Taf. X . Fig. 2. Vergröss. 220/1. Nro. des Praeparates 12.

Das einzige am Längsschnitte abgebildete Exemplar unterscheidet 
sich wesentlich von allen fossilen Arten dieser Gattung durch die

1) Nach der Beendigung dieser Arbeit gelang es mir noch 3 Arten zu ent
decken, welche zu den Gattungen Hagiastrum Porodiscus und Stylospira gehören.

2) Gattungscharakter siehe: H a e c k e l .  Radiolarien pag. 312; Z i t t e l .  
Zeitschr. d. deutsch, geol. Gesell. Bd. 28. pag. 75; H a e c k e l .  Report on the 
voyage of. H. M. S. Challenger. Radiolaria. Part. 10. Vol. XVIII. pag. 1476; 
und 1501.
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ungewöhnlich starken Wände der Schale. Die Segmente nehmen vom 
Gipfel allmählich an Grösse zu. Die Einschnürungen zwischen ein
zelnen Segmenten sind seicht.

Dimensionen: Länge des Gehäuses 0*20 mm., Breite des letzten 
Segmentes 0'112 mm., Höhe desselben 0031 mm.

Vorkommen: Priesen (Schichte 2 c.).

Dictyomitra conulus n. sp.
Taf. X. Fig. 3. Vergröss. 220/i- Nro. deB Praeparates 53.

Schale kegelförmig, aus 8 bis 10, rasch vom Gipfel an Grösse 
zunehmenden, durch seichte Quereinschnürungen getrennten Segmenten 
bestehend. Die Wände der ganzen Schale sehr dick, an der inneren 
Seite der unteren Segmente befinden sich regelmässige rundliche Aus
höhlungen. Das ganze Gehäuse ist mit Brauneisenstein ausgefüllt, 
wobei die Beschaffenheit der Oberfläche unklar bleibt.

Dimensionen: Höhe des Gehäuses 0'254 mm., Breite des letzten 
Segmentes 0*11 mm., Höhe derselben 0D45 mm.

Vorkommen: Vunic, Posteiberg (selten).

Cenosphaera1) artesiaca n. sp.
Taf. X. Fig. 4. Yergrösa. 22ü/l . Nro. des Praeparates 55.

Gitterschale regelmässig kugelig, mit zahlreichen, unregelmässig 
rundlichen Öffnungen versehen, die in 3 weniger ersichtlichen Kreisen 
zusammengestellt sind. Die Entfernung zwischen den einzelnen 
Öffnungen ist grösser als der Durchmesser.

Dimensionen: Durchmesser der Schale 0150 mm., Durchmesser 
der Öffnungen 0’0016 mm.

Vorkommen: Diese Art habe ich in einigen Exemplaren in 
Schliffen von Fragmenten gefunden, welche bei der Bohrung eines 
artesischen Brunnens bei Holic in einer Tiefe von 263 m. erhalten 
wurden. (Weissenberger Schichten, Turón).

Lithocyclia2) discus n. sp.
Taf. X. Fig. 5. Vergröss. 22%. Nro. des Praeparates 35.

Schale linsenförmig, mit zahlreichen, grossen regelmässigen 
Öffnungen versehen, die in concentrischen Kreisen angeordnet sind,

*) Gattungscharakter siehe: H a e ekel .  Radiolarien p. 533; und: Report 
on the voyage of H. M. S. Challenger Vol. XVIII. Radiolaria pag. 62.

Nach H a e c k e l s  Meinung gehören sämmtliche Species dieser von E h r e n 
b e r g  zuerst aufgestellten Gattung zu der Gattung Collosphaera.

2) Gattungscharakter siehe: Report on the voyage of H. M. S. Challenger. 
Vol. XVIII. pag. 506.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



0  radiolariich z öeBköho ütvaru kfidoviho. 267

sehr nahe nebeneinander liegend. Die Öffnungen eines Cyclus sind von 
denen des anderen durch breite Scheidewände getrennt, wodurch 
concentrische Ringe entstehen. Die Centralkammer ist wenig grösser 
als die Öffnungen der übrigen Schale.

Dimensionen: Durchmesser der Schale 0163 mm., Durchmesser 
der Öffnungen 0*068 mm.

Vorkommen: Priesen (Schichte 0).

Thecosphaera1) spongiarum n. sp.
Taf. X. Fig. 6. Vergröss. I80/i- Nro. des Praeparates 57.

Schale kugelig, aus 3 Kapseln zusammengesetzt, von denen die 
beiden inneren, im optischen Querschnitte 6eckigen, untereinander 
durch Zwischenwände, die aus den Ecken der Schale entspringen, 
verbunden sind; die Oberfläche der Schale zeigt undeutliche eckige 
Öffnungen oder Grübchen.

Dimensionen: Durchmesser der äuseren Schale 0*02 mm.
Vorkommen: Vunic häufig.

Cromyomma2) perplexum Stöhr.
Taf. X. Fig. 7. Vergröss. 250/1. Nro. des Praeparates 56.

Literatur: E. S t o eh r .  Die Radiolarienfauna der Tripoli von 
Grotte in Sicilien. Palaeontogr. Bd. XXVI. pag. 95. Taf. III. Fig. 5.

Dr. Rüs t .  Beiträge zur Kenntniss der fossilen Radiolarien aus 
Gesteinen der Kreide. Palaeontogr. Bd. XXXIV. Taf. 23. Fig. 9.

Das abgebildete Exemplar stimmt vollkommen mit der von 
S t ö h r  aus dem Tertiär und von R ü s t  aus der unteren Kreide be
schriebenen Art überein.

Durchmesser der Schale 0164 mm.
Vorkommen: Turnau (unicum).

Acrosphaera3) hirsuta n. sp.
Taf. X. Fig. 8. Vergröss. 500/i. No. des Praeparates 53.

Gitterschale rundlich, an der Periferie wellenförmig verbogen 
mit zahlreichen Löchern, doppelter Art ; einige derselben sind rundlich

*) Gattungscharakter siehe: Report on the voyage of H. M. S. Challenger. 
Vol. XVIII. Radiolaria pag. 78.

2) Gattungscharakter siehe: H a e c k e l .  Radiolarien pag. 446 und Report 
on the voyage of H. M. S. Challenger pag. 261.

s) Gattungscharakter siehe: H a e c k e l  Radiolarien pag. 533 und Report 
on the voyage of H. M. S. Challenger Vol. XVIII. pag. 95.
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und varieren bedeutend in ihrer Grösse (0* *006 bis 0*002 mm.); an
dere sind nierenförmig, und fast immer mit einem schief abstehenden 
Stachel versehen. Die Basis jedes Stachels ist sehr breit und fast 
jedesmal mit einer rundlichen Oeffnung versehen.

Dimensionen: Durchmesser der Schale 0*081 mm., Durchmesser 
der kleinen Oeffnungen 0 006—0 002 mm., nierenförmiger Oeffnungen 
0*022—0018 mm.

Vorkommen: Posteiberg selten.

Druppula1) convoluta n. sp.
Taf. X. Fig. 9. Vergrö33. **%. Nro. des Praeparates 57.

Schale elliptisch, im Durchschnitte zeigt sie 4 elliptische Spiral
windungen, welche untereinander durch dünne Scheidewände ver
bunden sind. An den Stellen, wo sie sich den Windungsnähten an
setzen, sind sie ein wenig verdickt. Einzelne Querscheidewände sind 
von einander weit entfernt. Die Oberfläche der Schale ist wegen un
günstiger Erhaltung unkenntlich.

Dimensionen: Grosser Durchmesser 0*23 mm., kleiner Durch
messer 0*13 mm.

Vorkommen: Vunic, sehr häufig.

Stylodictya2) Haeckeli Z it  t e 1.
Taf. X. Fig. 10. Yergröss. IOo/1. Nro. des Praeparates 59.

Literatur: K. Z i t t e l .  Über einige fossile Radiolarien aus der 
norddeutschen Kreide. Zeitschr. d. deutschen geolog. Gesellsch. Bd.
28. Taf. II. Fig. 9.

Das ahgebildete Exemplar stimmt vollkommen mit der von 
Z i t t e l  beschriebenen Art überein. Wegen dem mangelhaften Er
haltungszustände ist die Oberfläche der Schale nicht gezeichnet.

Die Einreihung dieser Form in Gattung Acrosphaera, subgenus von Collo- 
sphaera, ist nicht als definitiv zu betrachten, denn bei solchen fossilen Formen 
lässt es sich oft sehr schwer entscheiden, ob sie in die Abtheilung der Monozoa 
oder Polyzoa gehören; denn in beiden Abtheilungen kommen untereinander sehr 
ähnliche Formen vor, so dass man bei der Bestimmung der Gattung auf die Be
schaffenheit des Weichkörpers Rücksicht nehmen muss, was natürlich bei den 
fossilen Formen nicht möglich ist.

*) Gattungscharakter siehe: Report on the voyage of H. M. S. Challenger 
Yol. XVIII. Radiolaria pag. 328.

l) Gattungscharakter siehe : H a e c k e 1 Radiolarien pag. 495 und Report 
on the voyage of II. M. S. Challeuger Yol. XVIII. pag. 509.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



0 radiolariich z ceského ütvaru kridového. 269

Durchmesser der Schale 0175 mm.
Vorkommen: Vunic sehr häufig, Priesen, Schichte 2 d selten.

Porodiscus1) glauconitarum n. sp.
Taf. X. Fig. 11. Vergröss. 350/i- Nro. dea Praeparates 52.

Schale linsenförmig, sehr wenig convex, mit zahlreichen, regel
mässigen Löchern, welche in 10—12 concentrische Ringe zusammen
gestellt sind; die einzelnen Oeffnungen deutlich von einander getrennt, 
und nicht an einander stossend; ihr Abstand von einander ist bei
nahe so gross als ihr Durchmesser.

Centralkammer sehr gross.
Dimensionen: Durchmesser des letzten Ringes 0‘17 mm., Durch

messer der Centralkammer 0008 mm.
Vorkommen: Priesen, häufig, ausschliesslich in den glaukoni- 

tischen Schichten 2 c, und 2 d.

0 Gattungscharakter siehe : Report on the voyage of H. M. S. Challenger 
Vol. XVIII. pag. 491.
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Über elektrische Nervenerregung.
Von Prof. Dr. F . Mareä in Prag.

Mit 4 Holzschnitten.

(Vorgelegt den 17. April 1891.)

(Aus dem physiologischen Institute der k. k. böhm. Universität.)

Die Erscheinungen der Erregung des Muskels und Nerven durch 
den elektrischen Strom erklärt die Theorie von P f l ü g e r  in der 
Weise, dass eine gegebene Nervenstrecke erregt wird durch das 
Entstehen des Katelektrotonus und das Verschwinden des Anelektro- 
tonus, nicht aber durch das Verschwinden des Katelektrotonus und 
das Entstehen des Anelektrotonus. Demnach ist die Erregung eine 
specifische Polwirkung, und zwar entsteht sie bei Schliessung des 
Stromes an der Kathode, bei Öffnung des Stromes an der Anode.

Diese Theorie gründet sich auf experimentelle Thatsachen, die 
an Nerven von P f l üge r ,  an Muskeln von Bezold ,  E n g e l ma n n ,  
B i e d e r m a n n  und Anderen festgestellt wurden. Sie hat die Bedeu
tung eines Gesetzes gewonnen, welches, unter normalen Verhältnissen, 
keine Ausnahme kennt. In Zusammenhang mit den die Muskel- und 
Nerventhätigkeit begleitenden elektrischen Erscheinungen ist diese 
Theorie auch so ausgesprochen worden, dass die Erregung eines 
Faserquerschnittes erfolgt, wenn seine negative Polarisation zu-, oder 
seine positive abnimmt, und dass jeder erregte Faserquerschnitt sich 
negativ gegen einen nicht erregten verhält.

Die negativ-elektrische Polarisation und der Zustand der Er
regung, resp. Thätigkeit, der Muskeln und Nerven wurden auf diese 
Weise in einen causalen Zusammenhang gebracht, der vollkommen 
determinirt zu sein schien, und es wurden auf dieser Grundlage 
physikalisch-chemische Theorien der Muskeln- und Nerventhätigkeit 
aufgestellt. So die „Neue Theorie der Erregungsvorgänge und elek-
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irischen Erscheinungen an Nerven u. Muskelfasern“ von B e r n s t e i n 1), 
die Theorie der Muskelbewegung von D’Arsonval2).

Nach Analogie mit dem constanten Strome sollte der Inductions- 
strom doppelte Erregung des Muskels und Nerven hervorbringen, 
durch seinen ansteigenden Theil im Gebiete des Katelektrotonus, 
durch den absteigenden Theil im Gebiete des Anelektrotonus.

Es wird aber fast allgemein angenommen, dass der absteigende 
Theil des Inductionsstromes im Gebiete des abklingenden Anelektro
tonus minimal oder gar nicht erregt, weil der letztere zu hinreichend 
kräftiger Entwickelung keine Zeit gehabt hat. Nur bei sehr grossen 
Stromesintensitäten könnte sich der Anelektrotonus auch bei Induc- 
tionsströmen so stark entwickeln, dass sein Schwinden Erregung her
vorbringen könnte. Von Einigen wird aber die Möglichkeit einer Er
regung durch Verschwinden des Anelektrotonus bei Inductionsströmen 
überhaupt negirt. G r ü t z n e r 3) fand z. B., dass bei grosser Intensität 
der magneto-inducirten Ströme bei aufsteigender Richtung keine Er
regung des Nerven erfolgt, entsprechend der dritten Stufe des 
Pflügerschen Zuckungsgesetzes. Der Anelektrotonus ist hier so stark 
entwickelt, dass er die an der Kathode erfolgte Erregung vollständig 
unterdrückt. Da hier aber zugleich die Öffnung des Stromes erfolgt 
und dennoch keine Erregung erscheint, muss man annehmen, dass 
das Verschwinden dieses starken Anelektrotonus nicht erregt. 
G r ü t z n e r 4) leugnet überhaupt die erregende Wirkung des Ver
schwindens des Anelektrotonus.

Die experimentellen Belege für die Ansicht, dass Inductions- 
ströme nur wie kurzdauernde Schliessung eines constanten Stromes 
wirken, so dass die Erregung primaer nur an der Kathode des 
Stromes erfolgt, rühren hauptsächlich von B i e d e r m a n n 5) her.

In neuerer Zeit hat R e g é c z y 6) nachzuweisen gesucht, dass 
die Versuche B i e d e r m a n n s  diese Frage nicht entscheiden, da sie 
sich nur auf die Wirkung von Inductionsströmen geringer Intensität

*) B e r n s t e i n ,  Untersuchungen aus dem phys. Inst, der Univ. Halle, 1888
2) D’ Arsonval ,  Relations entre la tension superficielle et certains phéno

mènes électriques d’ origine animale. Archives de Physiologie 1889, 460.
3) Grü t zne r ,  Reizwirkungen der Stöhrer sehen Maschine. Pflüg. A. 41, 267.
4) Grützner ,  Über das Wesen der Öffnungserregung Pflg. Archv. 32, 357.
Ä) B i e d e r m a n n ,  Über die polaren Wirkungen des elektrischen Stromes

im entnervten Muskel. Sitz. Ber. der k. k. Akademie, 1879.
e) Regéczy,  die Bestimmung der Entstehungsstelle der Erregung im Muskel 

bei Reizung mit inducirten elektrischen Strömen. (Mit Übersicht der Literatur). 
Pflg. Arch. 43, 533.
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beziehen. Regöczy  selbst kommt auf Grundlage von zeitmessenden 
Versuchen an Muskeln zu dem Resultate, dass bei Inductionsströmen 
beide Elektroden erregend wirken, und zwar bei starken nahe in 
gleichem Grade. Der kathodische Reiz ist stärker, so dass er schon 
bei geringeren Stromesintensitäten zur Geltung kommt. Das Interval 
der Intensität, in welchem auch der anodische Reiz erscheint, ist 
ziemlich eng, namentlich bei Öffnungsinductionsströmen, so dass schon 
ziemlich schwache Ströme an der Anode reizend wirken; es hängt 
dies von dem Zustande des Muskels ab. Nach Regöczy  steht es 
unzweifelhaft fest, dass bei Reizung des Muskels mit starken Induc
tionsströmen sowohl an der Kathode, als auch an der Anode eine 
starke Erregung hervorgerufen wird.

Regöcz y  nimmt an, die Untersuchungen von F i c k  hätten 
bezüglich des Nerven die Existenz des anodischen Reizes bei Induc
tionsströmen ausser Zweifel gestellt, und zwar durch die Summation 
der Muskelzuckung, zu welcher der Kathodenreiz den einen, der 
Anodenreiz den anderen Summanden stellt. Es scheint mir aber aus 
der Literatur hervorzugehen, dass sich F i c k  hypothetisch ausgedrückt 
hat, in dem Sinne, die doppelte Reizwirkung könnte durch Summirung 
der Muskelzuckung nachgewiesen werden, dass er aber diese Sum
mirung selbst nicht nachgewiesen hat Denn thatsächlich kann hier 
keine Summirung entstehen.

Re göcz y  selbst hat an Muskeln gefunden, dass das Hinzu
treten eines merklichen Anodenreizes überall erst bei Schlägen von 
solcher Intensität erwartet werden darf, wobei die Anfangszuckung 
(dem Kathodenreize entsprechend) längst ihr Maximum erreicht hat. 
Dasselbe werden wir auch bei Nerven nachweisen, dass nämlich die 
Erregung durch den Kathodenreiz schon maximal ist, wenn der 
Anodenreiz anfängt wirksam zu werden.

Unter solchen Umständen kann eine Summirung nur entstehen, 
wenn beide Reize wenigstens um die Latenzdauer der Zuckung von 
einander entfernt sind. Dies ist hier aber nicht der Fall; beide Reize, 
von welchen der erste maximal ist, wirken fast gleichzeitig. Summa
tion könnte nur dann beobachtet werden, wenn beide inframaxi
mal wären.

Man könnte die doppelte Erregung des Nerven durch den 
Inductionsstrom durch Summation der Muskelzuckung nachweisen, 
wenn es möglich wäre, die beiden Reize zeitlich so weit von einander 
zu trennen, dass dieses Interval wenigstens so gross wäre, wie die 
Latenzzeit der Zuckung. Dies könnte man, nach F i c k  und La-
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mansky,  dadurch zu erreichen suchen, dass man die intrapolare 
Nervenstrecke sehr lang machte. Um aber dadurch das nöthige In
terval zwischen der Kathoden- und Anodenerregung zu erzielen, 
müsste die intrapolare Nervenstrecke mindestens 150 mm betragen, 
die Fortpflanzungs-Geschwindigkeit zu 30 MS. und die Latenzdauer 
zu 0*005 S. gerechnet. Auf diese Weise ist es am Froschpraeparate 
unmöglich eine Summirung der Muskelzuckung bei Inductionsströmen 
nachzuweisen.

Man könnte vielleicht zum Ziele kommen, wenn man die Fort
pflanzungsgeschwindigkeit an einer Stelle der intrapolaren Nerven
strecke durch Abkühlung herabsetzte. Um ein Interval von mindestens 
005 S. zwischen beiden Reizen zu erzielen, müsste man bei einer 
intrapolaren Nei venstrecke von 40 mm die Fortpflanzungs-Geschwindig
keit bis auf 8 M. S. herabsetzen.

Dies ist allerdings ganz gut möglich; durch die Abkühlung des 
Nerven würde aber zugleich die Wirkung des einen Reizes sehr 
geschwächt, vielleicht ganz ausgelöscht werden. Es würde sich wieder 
keine Summation zeigen können.

Ich habe mich auf diese Weise in einer Reihe von Versuchen 
vergeblich bemüht, die angebliche Fick’sche Summation durch Auf
lösen des Myogramms in die hypothetischen zwei Componenten nach
zuweisen. Die Myogramme zeigten unter den erläuterten Versuchs
bedingungen keine Spur von Summation weder in ihrer Höhe noch 
in ihrem Verlaufe.

Die Summation F ic k ’s scheint bloss eine Hypothese zu sein, 
mittelst welcher er die „übermaximalen Zuckungen“ bei sehr grossen 
Stromesintensitäten zu erklären versuchte, nicht aber eine erwiesene 
Thatsache, durch welche die doppelte Erregung des Nerven durch 
Inductionsströme nachgewiesen wäre.

Die doppelte Erregung des Nerven durch Inductionsströme lässt 
sich, wie mir scheint, durch Auflösen der Muskelzuckung in die 
supponirten zwei Componenten überhaupt nicht nachweisen. Hier 
kann nur die zeitmessende oder die unipolare Methode zum Ziele 
führen.

Die zeitmessende Methode beruht auf der Überlegung, dass, 
wenn die Erregung nur an einem Pole, der Kathode, geschieht, die 
Latenzzeit der Muskelzuckung bei aufsteigendem Strome länger sein 
wird, als beim absteigenden Strome, und zwar mindestens um die 
Zeit länger, welche der Fortpflanzungsgeschwindigkeit in der intra
polaren Nervenstrecke entspricht. Geschieht aber die Erregung an

Tf. mathematlcko-pHrodovSdeckA. j g
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beiden Polen, so wird die Latenzzeit bei aufsteigender und absteigender 
Stromesrichtung gleich sein, und wird der Erregung durch den dem 
Muskel näheren Pol entsprechen.

Ich habe eine lange Reihe von Versuchen auf Grund dieser 
Überlegung durchgeführt. Die Versuche wurden mit dem von Prof. 
Tomsa  angegebenen Myographium angestellt, dessen Beschreibung 
in einem anderen Aufsatze gegeben ist. Die Zeitmessung wurde nach 
der von T i g e r s t e d t 1) eingeführten elektrischen Methode vorge
nommen ; zur Unterbrechung des Signalstromes wurde derselbe Apparat, 
wie ihn T i g e r s t e d t  beschreibt, aus der Werkstätte von Pezold in 
Leipzig, benutzt. Der Schreibhebel verzeichnet die Höhe der Muskel
zuckung, das elektrische Signal die Latenzdauer und die Dauer der 
ganzen Muskelzuckung; die Spannung des Muskels war regelmässig 
10 gr. Der Nerv wurde meistens nur in der Lumbalgegend und ober
halb der Kniekehle entblösst, wo eine durch Hartgummi isolirte 
Platinelektrode angelegt wurde; Elektrodendistanz beiläufig 40 mm. 
Verletzung des Nerven wurde womöglich vermieden; Controlversuche 
an ganz auspraeparirten Nerven hatten ganz dieselben Resultate. Zur 
Erzeugung der Inductionsströme diente ein verticales Schlitten- 
Inductorium von Pezold in Leipzig, ohne Eisenstäbe; ein Daniellsches 
Element.

Das Resultat dieser Versuche findet sich durch die beigegebenen 
Holzschnitte (A und B) erläutert. Nach dem Myogramme A erfolgt bei 
einem Rollenabstand von 270 mm keine Erregung weder durch auf
steigenden noch durch absteigenden Inductionsstrom. Bei 265 mm 
Rollenabstand erscheint die Erregung durch den absteigenden Strom, 
und zwar ist sie beinahe maximal; bei noch weiterer Verstärkung 
des Inductionsstromes bleibt die Latenzdauer und die Zuckungshöhe 
nahezu dieselbe. Das Interval der inframaximalen Erregung würde 
also zwischen 270—265 mm Rollenabstand liegen. Der aufsteigende 
Strom boginnt erst bei 220 mm Rollenabstand wirksam zu werden; 
die Latenzdauer der Zuckung ist lang, ihre Höhe klein. Aber schon 
bei 210 mm nähern sich die Myogramme bei absteigendem und auf
steigendem Strome, bei 205 mm sind sie absolut congruent. Bei noch 
weiterer Verstärkung des Inductionsstromes wird aber die Latenzdauer 
fü r  die absteigende Richtung länger. Auffallend lang wird sie nametlich, 
wenn der Eisenkern in der primaeren Spirale sich befindet; dabei

0 T i g e r s t e d t ,  Untersuchungen über die Latenzdauer der Muskelzuckung 
u. s. w. Archiv für PhyB. von Du Bois-Reymond 1885, Suppl. B. 130,
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Holzschnitt A.

wird die Muskelzuckung in die Länge gezogen, ihre Höhe etwas 
vergrössert.

Dieselbe Folge von Erscheinungen bietet der Holzschnitt B, 
allerdings bei etwas anderen Stromesintensitäten, was ja vom Praepa- 
rate abhängt. Dasselbe zeigt sich ganz regelmässig in allen Versuchen.

Aus diesen Versuchen geht hervor, dass es eine Intensität des 
Öffnungsinductionsstromes gibt, bei welcher die Myogramme bei ab
steigender und aufsteigender Stromesrichtung und bei einer etwa
40 mm langen intrapolaren Nervenstrecke absolut congruent sind.

Ist die Überlegung, die den Versuchen zu Grunde gelegt wurde, 
richtig, so entsteht bei dieser Stromesintensität eine Erregung des 
Nerven durch beide Pole und zwar in gleichem Grade. Wir werden

18*
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Holzschnitt B.

noch zu untersuchen haben, in wie weit diese Schlussfolgerung be
rechtigt ist.

Es handelt sich nun um die nähere Bestimmung jener Stromes
intensität. Man hat vielfach angenommen, dass zwar der Inductions- 
strom eine doppelte Erregung hervorbringt, aber erst bei sehr grossen 
Intensitäten.

Hier finden wir, dass die erregende Wirkung des absteigenden 
Stromes früher auftritt als die des aufsteigenden, dass sie aber 
sehr rasch ihr Maximum erreicht; erst da, wenn der absteigende 
Strom schon maximal erregt, erscheint die erregende Wirkung des 
aufsteigenden Stromes; diese steigt etwas langsamer zu ihrem Ma
ximum empor; bald aber stellt sich die absolute Congruenz beider 
Myogramme ein. Bei 200— 180 mm Rollenabstand ist die Congruenz 
meistens hergestellt. Bas ist offenbar eine Stromesintensität, die der 
minimalen ziemlich nahe steht (Interval 250—200 mm).

Diese Versuchsresultate stehen scheinbar in Widerspruch mit
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denjenigen von V i n t s c h g a u 1). V i n t s c h g a u  führt als Thatsäch- 
liches seiner Versuche folgendes an: wird eine Stelle eines durch
schnittenen und von seiner Umgebung frei praeparirten Nerven mit 
Oflhungsinductionsschlägen erregt, beträgt dabei die Entfernung der 
beiden Elektroden nur wenige Millimeter, und beginnt man endlich 
die Reizung mit solchen Stromstärken, welche die erste maximale 
Zuckung auslösen, so findet man, dass die Latenzzeit bei Reizung mit 
aufsteigenden Strömen länger ist, als bei Reizung mit absteigenden 
Strömen. Die Latenzzeit bei aufsteigenden Strömen nimmt mit der 
Stromesintensität stätig zu. Es gibt aber Fälle, sagt V i n t s c h g a u ,  
wo gar kein Unterschied in der Latenzzeit für aufsteigende und ab
steigende Ströme zu finden ist; manchmal ist der Unterschied sogar 
negativ, so dass die Latenzzeit für den absteigenden Strom länger ist.

In einer späteren Abhandlung führt V i n t s c h g a u 2) folgendes 
an: wenn (bei langer interpolaren Nervenstrecke) die Reizstärke des 
Offnungsinductionsscklages maximal ist, findet man, dass die Latenz
zeit beim aufsteigenden Strome grösser ist, als beim absteigenden 
Strome, entsprechend der Fortpflanzungsgeschwindigkeit in der inter
polaren Nervenstrecke; II. Stadium. Wird aber der Reiz noch weiter 
verstärkt, so wird der Unterschied beider Latenzzeiten kleiner, III. 
Stadium. Derselbe kann sogar Null werden; in einigen wenigen Fällen 
kann der Unterschied zwischen beiden Latenzzeiten sogar negativ 
werden, so dass die Latenzzeit für den absteigenden Strom länger 
ist, als für den aufsteigenden.

Bedeutungsvoll ist nun, was V i n t s c h g a u  weiter anführt: der 
Nachweis des II. Stadiums ist oft nicht leicht; manchmal gelingt es 
nicht dieses Stadium der Reizstärke ausfindig zu machen. Der 
Nachweis des III. Stadiums lässt sich dagegen sehr leicht ausführen. 
In einigen seltenen Fällen trat beim Verstärken des Reizes bei ab
steigenden Strome Zunahme der Latenzzeit ein. Wie diese zu er
klären sei, sagt V i n t s c h g a u ,  weiss ich nicht; einen Beobachtungs
fehler kann ich wohl nicht vermuthen.

Wie man sieht, besteht thatsächlich zwischen den Versuchs
resultaten von V i n t s c h g a u  und den hier mitgetheilten kein Wider
spruch; im Gregentheil, die Resultate stimmen vollkommen überein. 
Denn auch hier findet sich ein sehr leicht nachweisbares III. Stadium 
der Reizintensität, wo der Unterschied in der Latenzzeit klein, sogar

') V i n t s c h g a u .  Pflg. A. 30, 17.
2) V i n t s c h g a u  W irk u n g  der In d u ktio n sströ m e  bei einer langen in te r

polaren Strecke. P flg . A rc h . 40, 68 (Lite ra tu rü b e rs ich t St. 103).
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Null wird; auch hier findet sich, nicht in einigen wenigen Fällen, 
sondern constant, eine Verlängerung der Latenzzeit für absteigende 
Ströme bei noch grösserer Stromesintensität.

Der Unterschied besteht nur in der theoretischen Auffassung 
und Erklärung der Versuchsergebnisse. Vintschgau nimmt nämlich 
an, dass die Erregung nur von der Kathode ausgehe, während die 
Anode nur hemmend wirke; die erregende sowie die hemmende 
Wirkung geschehe nicht bloss an den Polen, sondern im ganzen Ge
biete des Katelektrotonus, resp. des Anelektrotonus, das sich ent
sprechend dem Indifferenzpunkte mit der Stromesintensität verschiebe. 
Die erregende Wirkung an der Kathode und die hemmende an der 
Anode änderten sich nicht gleichmässig mit der Stromesintensität.

Dieser theoretischen Auffassung fügen sich die Versuchser
gebnisse, wo die Latenzzeit für aufsteigende Ströme länger ist als für 
absteigende, ohne alle Schwierigkeit. Die Schwierigkeit liegt aber in 
dem Nachweis dieser Versuchsergebnisse, des II. Stadiums selbst. 
Etwas resistenter gegen diese Auffassung sind die Versuchsergebnisse, 
wo sich ein geringer oder gar kein Unterschied in der Latenzzeit 
zeigt, während wieder dieses III. Stadium viel leichter nachzuweisen 
ist, als das erstere. Aber ganz unvereinbar mit der theoretischen 
Auffassung von Vintschgau, wie er selbst zugibt, sind endlich jene 
Versuchsresultate, wo sich die Latenzzeit für absteigende Ströme 
länger zeigt, als für aufsteigende.

Es ist also kein Zweifel, dass es eine Intensität des Inductions- 
stromes gibt, bei welcher kein Unterschied in der Latenzzeit für 
aufsteigende und absteigende Stromesrichtung besteht. Dieses Ver- 
suchsergebniss ist sehr leicht nachweisbar.

Genügt dies zum Beweise, dass bei dieser Stromesintensität 
beide Pole gleiche Erregung hervorrufen? Es genügt nicht, da eben 
dieses Versuchsergebniss von V i n t s c h g a u  theoretisch anders auf
gefasst und erklärt worden ist.

Ich habe nun Versuche angestellt, wo ich eine Stelle des Nerven 
in der intrapolaren Strecke stark abkühlte, um die Fortpflanzungs- 
Geschwindigkeit herabzusetzen. Wirkt nur die Kathode erregend, so 
muss sich hier bei aufsteigendem Strome eine bedeutend längere 
Latenzzeit zeigen, als beim absteigenden Strome, um so länger, je 
mehr die Fortpflanzungsgeschwindigkeit herabgesetzt ist. Alle Ver
suche hatten ein klares und übereinstimmendes Resultat. Als Beleg 
diene das Myogramm C. Legt man beide Pole nahe bei einander an 
die Lumbalgegend des Nerven, und dann an die Kniekehlengegend,

278
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Holzschnitt C.

und ist der Nerv zwischen beiden Stellen abgekühlt worden, so zeigt 
sich dementsprechend eine grosse Differenz in der Latenzzeit. Legt 
man nun einen Pol an die Lumbalgegend, den anderen an die Knie
kehlengegend des Nerven, so zeigt sich bei auf- und absteigendem 
Strome gar kein Unterschied in der Latenzzeit; diese entspricht für 
beide Stromesrichtungen der Reizung der dem Muskel näheren 
Nervenstelle. Wenn nur die Kathode erregend wirkte, so müsste die 
Latenzzeit bei aufsteigendem Strome jener gleich sein, die bei der 
direkten Reizung des Nerven in der Lumbalgegend sich gezeigt hat.

Diese Versuchsresultate sprechen dafür, dass die Erregung 
immer auch von dem dem Muskel näheren Pole ausgeht, sei er Ka
thode oder Anode.

Dasselbe Resultat zeigt sich, wenn die Abkühlung des Nerven 
soweit geht, dass die Erregung oberhalb der abgekühlten Nerven
stelle gänzlich ausgelöscht wird, so dass sie gar nicht zum Muskel 
gelangt. Immer zeigt es sich, dass die Myogramme bei einer gewissen 
Stromesintensität ganz congruent sind, sei der Strom absteigend oder 
aufsteigend. Da in diesem Falle bei aufsteigendem Strome die Kathode 
vollständig ausser Wirksamkeit gesetzt ist, kann die Erregung nur 
durch die Anode hervorgebracht worden sein.

Man könnte hier einwenden, dass in diesem Falle die Kathode 
einfach nach der Peripherie verlegt werde, da das abgekühlte functions
unfähige Nervenstück als blosser physikalischer Stromesleiter dient, so 
dass die Kathodenerregung eigentlich auf der Stelle des Nerven 
entsteht, wo der Strom aus dem normal fungirenden Nervenquerschnitt 
in den abgekühlten austritt.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



280 F. Mares

Dies ist aber, wie bekannt, nicht der Fall. Niemals entsteht 
Erregung, wo der Strom zwischen unversehrtem und abgetödtetem 
Nerven- oder Muskelfaserquerschnitt ein- oder austritt. Dies wurde 
für Muskeln und auch für Nerven zuerst von B i e d e r m a n n 1) nach
gewiesen, von H e r ma n n  2) bestätigt und „polares Versagen“ benannt, 
in letzter Zeit auch von L e i eher  und B e r n s t e i n 3) beobachtet. Die 
Erscheinung, dass der abgetödtete Muskel oder Nervenfaserquerschnitt 
keine erregende Elektrode für den unversehrten abgeben kann, ist 
leicht zu bestätigen.

Man kann also durch Abtödtung einer umschriebenen Nerven
stelle in der intrapolaren Strecke einen Pol vollständig ausser Wirk
samkeit setzen, eine unipolare Reizungsmethode bei bipolarer Dis
position gewinnen, mittelst welcher ein weiterer Nachweis geliefert 
werden kann, dass bei gewisser Intensität des Inductionsstromès die 
Anode ebenso erregend wirkt, wie die Kathode.

Der Holzschnitt D stellt das Myogramm eines Versuches dar, wo 
der Nerv in der intrapolaren Strecke, nahe am Lumbaltheile, durch 
gleindes Erwärmen langsam abgetödtet wurde. Die Myogramme a ent
sprechen der Reizung des unversehrten Nerven, die Myogramme b 
sind nach Abtödtung des Nerven in der intrapolaren Strecke ge
zeichnet. Beim unversehrten Nerven zeigt sich Congruenz der Myo
gramme beim Rollenabstande von 200 mm. Ist der Nerv intrapolar 
abgetödtet, so zeigt sich die Erregung beim aufsteigenden Strome 
etwas später; die Congruenz der Myogramme ist jedoch schon bei 
180 mm hergcstellt.

Dass die Abtödtung vollkommen und der oberhalb der abge- 
tödteten Stelle gelegene Pol ganz ausser Wirksamkeit gesetzt war, 
wurde durch schwache constante Ströme (1 Daniel, 60 mm Rheo- 
chordwiderstand), welche eben am normalen Nerven bei Schliessung 
wie bei Öffnung gleiche Zuckung geben, nachgewiesen; sobald der 
Nerv intrapolar abgetödtet war, verschwand die Schliessungszuckung 
beim aufsteigenden und die Öffnungszuckung beim absteigenden 
Strome (Vergl. Holzschnitt D, die eingeklammerten Zuckungsordi- 
naten).

0 B i e d e r m a n n ,  Über die durch chemische Veränderung der Muskel
substanz bewirkten Veränderungen der polaren Erregung durch den elektrischen 
Strom. S. B. der k. k. Akad. 1879, Dez., 1881, Mai.

2) H e r m a n n ,  Kleinere Beiträge zur Kenntniss der polaren Erregung 
u. s. w. Pflg. Arch. 45, 593.

a) L e ic h  e r , Untersuchungen aus dem physiol. Inst. Halle I. 1888.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Über elektrische Nervenerregung. 281

Holzschnitt D.

Diese unipolare Reizungsmethode zeigt somit, dass der Induc- 
tionsstrom durch beide Pole gleich erregend wirkt, und zwar bei einer 
Intensität, die der minimalen nahe ist, entsprechend einem Rollen
abstande von 200— 180 mm.

W e r i g o 1) hat eine ähnliche unipolare Reizungsmethode bei 
bipolarer Disposition benützt. Er machte einen Pol dadurch unwirksam, 
dass er in der intrapolaren Nervenstrecke eine Stelle des Nerven 
durch starke negative Modification, nach Offnen eines starken ele
ktrischen Stromes, für die Erregung undurchdringlich machte. Es 
zeigte sich, dass wenn relativ schwache absteigende Ströme Zuckungen 
auslösen, bedeutend stärkere aufsteigende noch unwirksam sind.

*) W e r i g o ,  Pflg. A. 31, 417.
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Dieser Versuch ist nicht beweisend, da die negative Modification 
sehr rasch schwindet.

Die ganze Disposition scheint Ursache zu sein, dass Wer igo 
die Anode viel weniger wirksam fand, als die Kathode, woraus er 
schliesst, dass die Erregung durch die Anode erst bei ziemlich grossen 
Stromesintensitäten erfolgt.

Zur Erforschung der Polwirkung könnte auch die unipolare 
Disposition von C h a u v e a u  angewendet werden. Legt man einen 
Pol an den rechten, den anderen an den linken Ischiadicus eines 
Froschpraeparates, so zeigt sich, dass von subminimaler Stromes
intensität angefangen, derjenige Nerv zuerst erregt wird, dem die 
Kathode anliegt; bei weiterer Verstärkung der Stromesintensität 
werden aber beide Nerven erregt. Das Interval der Stromesintensität, 
in welchem nur die Kathode erregend wirkt, ist auch hier sehr eng, 
zwischen 220—200mm Rollenabstand.

Gegen die Disposition von C h a u v e a u  hat man verschiedene 
Einwände gemacht; man hat hier „secundaere Kathoden“, Schwan
kungen der Stromesdichtigkeit an verschiedenen Stellen des Nerven 
vermuthet. Für sich allein wären die nach dieser Methode gewonnenen 
Versuchsergebnisse nicht beweisend, da jene Einwände nicht leicht 
zu entkräften sind. In Verbindung aber mit den Ergebnissen der 
zeitmessenden und der unipolaren Methode bei bipolarer Disposition 
beweisen sie übereinstimmend, dass bei Inductionsströmen von einer 
der minimalen nahen Stromesintensität beide Pole gleich erregend 
wirken.

Man kann endlich die unipolare Reizungsmethode von Sch i f f1) 
zum Nachweise der Polwirkung bei Inductionsströmen benützten. Diese 
besteht darin, dass man einen Pol dadurch unwirksam macht, dass 
man ihm einen möglichst grossen Querschnitt gibt (ein Quecksilber
bad, an dem das ganze Froschpraeparat schwimmt), während der 
andere Pol eng dem Nerven anliegt.

Diese Methode, die bei der Erforschung der Polwirkung ganz 
ausgezeichnete Erfolge gibt, wurde bisher, namentlich von deutschen 
Autoren, ziemlich vernachlässigt, wenn nicht ignorirt.

In neuerer Zeit hat sich B i e d e r m ä n n e r n  einigen Versuchen 
dieser Disposition genähert, in denen den einen Pol der Knochen des * 2

x) H i l l e l  J o f é ,  Recherches sur l’action polaire des courants électriques. 
Genève 1889.

2) B i e d e r m a n n ,  Zur Lehre von der elektrischen Erregung querge
streifter Muskeln. Pflg. A. 47, 243.
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Muskels, den anderen eine feine an die Muskeloberfläche angelegte 
Spitze bildete.

Die Versuche nach der Disposition von Schiff-Jofé mit Induc- 
tionsströmen lehren nun, dass die Erregung, wenn man mit submini
malen Stromesintensitäten anfängt, zuerst durch den negativen Pol 
geschieht. Sehr bald aber erscheint auch die erregende Wirkung des 
positiven Pôles. Das Interval liegt beispielsweise zwischen 270 und 
230 mm Rollenabstand.

Übersieht man die Resultate aller nach den verschiedensten 
Methoden gemachten Versuche, so findet man sie in Allem vollständig 
übereinstimmend. Es sprechen Alle einstimmig dafür, dass der 
Inductionsstrom bei einer gewissen Stromesintensität durch beide Pole 
gleich erregend icirkt. Diese Stromesintensität ist nicht sehr gross, 
wie man bisher annimmt, sondern liegt nahe an der minimal wirken
den Stromesintensität, wo nur die Kathode erregend wirkt.

Nun entsteht die Frage, ob die Erregung an der Anode dem 
absteigenden Theile des Inductionsstromes, resp. dem Verschwinden 
des Anelektrotonus zuzuschreiben ist.

Diese Frage wird vielleicht ganz überflüssig ercheinen, da die 
Antwort im Pflügerschen Gesetze gegeben ist, wonach die Erregung 
an der Anode nur durch Verschwinden des Anelektrotonus ent
stehen kann.

Dies wollen wir aber auf Grund von weiteren Versuchser
gebnissen in Erwägung ziehen.

Das erwähnte Pflügersche Gesetz, welches bisher, die franzö
sischen Autoren ausgenommen, alle Untersuchungen auf diesem Gebiete 
beherrscht, entspricht in der Allgemeinheit, wie es ausgesprochen 
und gehalten wird, der Wirklichkeit nicht. Es ist die Zeit gekommen, 
wo dieses Gesetz einer wesentlichen Revision unterzogen werden muss.

C h a u v e a u  hatte sein Erregungsgesetz etwas anders formulirt, 
und es scheint, dass er sich der Wirklichkeit viel mehr genähert 
hat. Nach C h a u v e a u  gibt es eine relativ geringe Stromesintensität, 
wo beide Pole ziemlich gleich erregend wirken, wohlgemerkt, bei der 
Schliessung des Stromes. Unterhalb dieser Strommesintensität ist die 
Activität des negativen Pôles praevalirend, oberhalb derselben prae- 
valirt aber die Activität des positiven Pôles1). In der unter S c h i ff s 
Leitung durchgeführten Untersuchung der Polwirkung von Jo fé  2j

*) Vergl: Mo ra t, Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, 
Art. Electrophysiologie.

*) H i l l e l  J o f é ,  Sur 1’ action polaire etc.
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wird jene Auffassung etwa in folgender Weise bestätigt: Jeder der 
beiden Pole kann, je nach der Intensität des Stromes, Erregung des 
motorischen Nerven hervorbringen (bei Schliessung des const. Stromes). 
Den Conclusionen von Pf lüge r  zu Trotz behaupten wir, dass der 
positive Pol immer ein erregendes Agens ist, wie der negative. Nur 
ist ihre Activität nicht gleich, ein Pol ist immer praevalirend, ge
wöhnlich der negative. Unter Umständen kann aber die Activität des 
positiven Poles praevaliren. Immer wird aber der active Pol durch 
die Anwesenheit des anderen Poles in seiner Wirksamkeit beschränkt; 
ist der positive Pol activ, so wirkt der negative deprimirend.

In der letzten Zeit zeigt es sich nun, dass auch die bipolare, 
in Deutschland ausschliesslich geübte Methode, zu ähnlichen Resul
taten führt. V e r w o r n 1) hat, nach Kühne ,  die erregende Wirkung 
der Anode bei Schliessung des Stromes an einer Reihe von Protisten 
neu entdeckt; die Entdeckung wirkte etwas befremdend, da, wie 
Verworn sagt, an normalen Muskeln und Nerven bisher nie eine 
Anodenerregung beim Schliessen des Stromes beobachtet wurde. Diese 
Beobachtungen stellten sich aber rasch in grosser Zahl ein.

B i e d e r m a n n  und  A n d e r e 2) sind nach einer Reihe von 
Untersuchungen zuerst an glatten, später auch an quergestreiften 
Muskelfasern und an Flimmer-Epithelien zu dem Resultate gekommen, 
dass die Erregung heim Schliessen des Stromes sowohl von der Kathode 
als auch von der Anode ausgeht. Wie bekannt, haben schon vor Jahren 
A e b y und B r u e c k e angenommen, dass die Erregung durch beide 
Pole bewirkt wird, an der Anode aber wegen der hier zugleich auf
tretenden Hemmung nicht in gleichem Grade zum Vorschein 
kommen kann.

Wie schon angegeben, haben die französischen Autoren seit 
jeher an der Lehre, dass beide Pole activ sein können, festgehalten. 
Noch in letzter Zeit hat C o u r t a d e 2) Versuche veröffentlicht, aus

*) V e r w o r n ,  Die polare Erregung der Protisten durch den galvanischen 
Strom. Pflg. Arch. 45, 1.

B i e d e r m a n n , Pflg. Arch. 45, 369.
V e rworn, 46, 267.
F ü r s t , 46, 367.
B i e d e r m a n n , 46, 398.
K r a f t , 47, 233.
B i e d e r m a n n > n j) 47, 243.
L ü d e r i t z , n n 18, 1.

*) C o u r t a d e ,  De l’excitation des nerfs lombaires de la grenouille etc. 
Arch, de physiol, norm. et. path. 1890, 579.
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welchen hervorgeht, dass mit zunehmender Stromesintensität die 
Activität des negativen Poles abnimmt, während die des positiven 
zunimmt. Nach J o f 6 wirkt der weniger active Pol deprimirend auf 
die Wirkung des praevalirenden; es würde also bei grösseren Stromes
intensitäten der positive Pol erregend, der negative Pol hemmend 
wirken.

Mit dieser Auffassung würde ganz gut eine Beobachtung über
einstimmen, die in einzelnen Fällen von V i n t s ch g a u ,  constant 
aber in den hier mitgetheilten Versuchen gemacht wurde; die nämlich, 
dass bei stetiger Zunahme der Intensität des lnductionsstromes die 
Latenzdauer fü r  absteigende Ströme auffallend verlängert wird.

Die Bedingungen dieser Erscheinung werden eben im hiesigen 
Institute näher untersucht. Diese Erscheinung ist nach dem Pflüger- 
schen Gesetze unerklärlich, wie schon V i n t s c h g a u  zugestanden 
hatte. Sie rückt aber dem Verständnisse viel näher, wenn in der 
That bei steigender Stromesintensität der positive Pol in seiner 
Activität mehr und mehr präevalirt, während der negative deprimi
rend wirkt.

Die Praevalenz des positiven Pols erscheint aber auch unter 
anderen Bedingungen, als der der Stromesintensität. Es ist schon seit 
den Untersuchuugen von Aeby,  E n g e l m a n n  und Anderer bekannt, 
dass bei ermüdeten und absterbenden Muskeln die Erregung bei 
Schliessung des Stromes von der Anode ausgeht; man betrachtete 
diese Erscheinung als Folge einer Alteration der Muskelsubstanz, 
wobei sie andere Eigenschaften annimmt; es regt sie nicht mehr der 
negative sondern der positive Pol zur Thätigkeit an. Eine ähnliche 
Umkehr der Reaction zeigen, nach klinischen Erfahrungen, auch 
pathologisch entartete Muskeln.

In neuerer Zeit ist diese Umkehr der Reaction von M a g n u s  
B l i x 1) auch an Nerven beobachtet worden; nach seinen mit der 
unipolaren Reizungsmethode angestellten Versuchen ist der positive 
Pol immer praevalirend, wenn er nahe am Querschnitt des Nerven 
angelegt wird. Diese durch Abbinden oder Abschneiden des Nerven 
bewirkte Veränderung der Reaction gegen den elektrischen Strom 
beruht nach Bl ix  nicht auf Interferenz mit Nervenströmen, sondern 
auf innerhalb des Nerven liegenden Ursachen; es ist dieselbe Ver
änderung, wie bei beginnender Degeneration.

') M. B lix, Die Neryensection und.die elektrischen Reize. Skandinavi
sches Arch. f. Physiol. I., 185.
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Aehnliche Erscheinungen wurden bei Reizung der Hirnrinde 
von Hi t z i g  u. F r i t s c h  beobachtet. Nach G e r b e r 1) praevalirt bei 
Reizung der eben blossgelegten Hirnoberfläche die Kathode; später 
aber stellt sich in der That, wie H i t z i g  und F r i t s c h  angeben, 
Praevalenz der Anode ein. G e r b e r  gelang es in einigen Fällen das 
Überwiegen der Kathode dadurch zu beseitigen, dass die Rinde mit 
Kreosot angeätzt wurde; an der verletzten Hirnrinde stellt sich mehr 
und mehr eine überwiegende Wirkung der Anode ein.

Jofö hat bei einer ganzen Serie von Fröschen die Praevalenz 
des positiven Poles gefunden, was nach Schiff  vielleicht von dem 
Einflüsse der Saison herrühren könnte. Jofö hat sich lange bemüht 
die Umkehr der Reaction experimentell hervorzurufen, jedoch ohne 
Erfolg, bis er, dem Rathe von Schiff folgend, seine Frösche vor dem 
Versuche der vorübergehenden Einwirkung der Kälte aussetzte. Die 
Praevalenz des positiven und die deprimirende Wirkung des negativen 
Pols zeigte sich dann ganz deutlich.

Ich habe die Umkehr der Reaction des Nerven gegen den ele
ktrischen Strom durch starke Abkühlung sehr oft experimentell her
vorbringen können.

Unter gewöhnlichen Umständen zeigt sich, wie schon aus
einandergesetzt wurde, dass der absteigende Strom zu reizen beginnt. 
Kühlt man aber eine Stelle in der intrapolaren Nervenstrecke sehr 
stark ab, so erscheint zuerst die Erregung des Nerven beim auf
steigenden Strome, während der absteigende Strom derselben Inten
sität keine Erregung hervorbringt. Es erregt also, wie leicht zu er
sehen, in diesem Falle nur die Anode, nicht aber die Kathode. Wird 
die Abkühlung rückgängig, so kehrt auch die gewöhnliche Reaction 
gegen den elektrischen Strom zurück; durch nochmalige Abkühlung 
kann man die Reaction wieder umkehren.

Derselbe Versuch gelingt auch bei der Disposition von C h a uv e a u. 
Normal zuckt bei minimalen Stromesintensitäten nur der Muskel, 
dessen Nerv der Kathode anliegt; kühlt man einen Nerven ab, so 
zucken bei der entsprechenden Stromesintensität beide Muskeln; 
kühlt man beide Nerven ab, so zuckt nun nur derjenige Muskel, 
dessen Nerv der Anode anliegt.

Starke Abkühlung bewirkt also fast regelmässig eine Umkehr 
der Reaction des Nerven gegen den elektrischen Strom. Da nach

*) Gerber, Beiträge zur Lehre von der elektrischen Reizung des Gross
hirns. Pflg. Arch. 39, 397.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Über elektrische Nervenerregung. 2 8 7

Vorübergehen der Kältewirkung die gewöhnliche Reaction wieder 
zurückkehrt, so kann man diese Umkehr der Reaction nicht als eine 
Entartungs- oder Absterbeerscheinung betrachten.

Dieselbe Umkehr der Reaction ist bei Nerven auch für constante 
Ströme leicht nachweisbar. Diese Erscheinung wurde schon einmal 
von B i e d e r m a n n 1) beschrieben, der sie aber mit der dritten Stufe 
des Pflügerschen Zuckungsgesetzes verglich. Er dachte auf die 
Möglichkeit einer Umkehr der Reaction nicht, da ihm die Richtigkeit 
des Pflügerschen Erregungsgesetzes, dass bei Schliessung des Stromes 
die Erregung ausschliesslich an der Kathode, bei Öffnung dagegen an 
der Anode erfolgt, durch viele eigenen Versuche sicher erwiesen 
schien; er verzichtete einfach auf die Erklärung jener Erscheinung.

Das Pflügersche Erregungsgesetz, wonach bei Schliessung des 
Stromes die Erregung ausschliesslich von der Kathode, bei Öffnung 
dagegen von der Anode ausgehen sollte, ist, wie es sich mehr und 
mehr zeigt, in dieser ausschliesslichen Form nicht allgemein gültig. 
Es sind Umstände, wo die Erregung beim Schliessen des Stromes 
von beiden Polen, ja sogar ausschliesslich von der Anode ausgeht. 
Diese Umstände sind wahrscheinlich sehr verwickelt und bisher nicht 
determinirt. So scheinen nicht nur die Stromesintensität, sondern auch 
andere Umstände, namentlich Abkühlung, dann Ermüdungs- und Ab
sterbezustände, vielleicht auch Ernährungszustände hier mitzuspielen.

Die Reaction der lebenden Substanz auf den elektrischen Strom 
ist also noch nicht physikalisch determinirt, in dem Sinne, dass Er
regung, resp. Thätigkeit und negativ-elektrische Polarisation reversible 
Phaenomene wären. Alle Theorien der Muskel- und Nerventhätigkeit, 
die auf diesem scheinbaren Determinismus beruhen, gleichen allen 
jenen, die bisher irgend eine biologische Erscheinung als physikalisch 
determinirt und somit physikalisch erklärbar betrachteten.

Es ist nun auch klar, dass die Frage, ob bei der doppelten 
Erregung des Nerven durch Inductionsströme die Erregung an der 
Anode durch „Verschwinden des Anelektrotonus“ entstehe, nicht so 
leicht zu beantworten ist. Wie bekannt, will G r ü t z n e r  keine 
„Öffnungserregung“ anerkennen. Gegen seine Ansicht hat man ver
schiedene Einwände gemacht; die doppelte Erregung des Nerven 
durch Inductionsströme kann man aber nicht ohne weiteres gegen 
G r ü t z n e r  Vorbringen.

Bi edermann,  Über die durch chemische Veränderung der Nerven- 
substanz bewirkten Veränderungen der polaren Erregung durch den elektrischen 
Stom. S. B. d. k. k. Akademie 1881, Mai.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



288 F. Mares
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Unipolare Reizungsmethode nach Schiff-Jofe.
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1 6 .

Bludné valouny a stopy mesozoické flory v èeském
permu.

Podâvâ ian Kuôta v Rakovniku.

( P ï e d l o z e n o  d n e  1. k v ë t n a  1891.)

Strucnâ zprâva tato jest pokracovânim mÿch drivëjsich dvou 
clânkû, v niché jsem podal popis valounû, nalezenÿck ve sloji kameno- 
uhelné v utvaru permském u Kroucova, Studnovsi a Slaného. *)

Bludnÿch valounû, ulozenÿch v kamenném uhli jest na celém 
svëtë posud mâlo znâmo (viz literaturu v cit. clâncich) a géologie 
si jich vsimâ pro jich vÿznam a vzâcnost asi tak jako minéralogie 
meteorü. Znâmo jest jich posud asi 61 vûbec a z tëch popsâno z Cech 
14 kusû a to jeden drem. Poctou* 2), nalezenÿ ve sbirkâch Prazského 
musea, pochâzejici die starsiho udâni ,,z hloubky dolu Kladenskÿch“, 
kïemencovÿ, 0’993 kg tëékÿ a ostatnich 13, jez se mi podarilo obje- 
viti v permském uhli krajiny Slânské, hlavnë v dolech Kroucov- 
skÿch, popsal jsém jié v tomto Vëstniku a sice:

1. Kïemencovÿ oblâsek z Karlova dolu u Slaného. Vâzi 0-198 kg.
2. Kïemencovÿ oblâsek z téhoz nalezistë, 0-347 kg.
3. Kïemennÿ oblâsek ze Studnovsi 0-449 kg (puvodnë asi 0-6 kg).
4. Kïemennÿ oblâsek z téhoz nalezistë. 0*698 kg.
5. Kïemencovÿ oblâsek z Kroucova, 6-215 kg.
6. Bïidlicnÿ valoun z téhoz nalezistë, 0-270 kg.
7. Zulovÿ valoun z téhoz nalezistë, 0-590 kg (0-6 kg).
8. Zulovÿ valoun, dto., 7*718 kg (8 kg).

*) J. Kus t a .  0  valounech v kamenném uhli u Kroucova a Studnovsi, v perm, 
ském utvaru u Slaného. Se 2 tab. Véstnik kr. c. sp. n. 1888, p. 576—584. — 
Nové valouny z kamenného uhli u Kroucova, Studnovsi a Slaného. Dto. 1889. 
p. 226—229.

2) Dr. F. P o et a. 0  valounu z kamenného uhli. Véstnik k. c. sp. n. 1888 
p. 181—186. Tab.
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9. Kremencovy oblásek, dto, 1*87 kg.
10. Kremenovy oblásek, dto., 1-64 kg.
11. Valoun krystalin. horniny dto., 1*31 kg.
12. Zulovy valoun, dto., 4-48 kg.
13. Kulovy valoun, dto., 9*08 kg. Puvodné 10 kg.
Ze valoun cís. 7. a 8. jest velice zvétralá zula a nikoliv ka- 

volinovy pískovec, opravil jsem jiz drive. K vykr. tab. II., 2., tentó 
Yéstník 1888. pripojuji dále, ze ryha na valounu jest asi jen nahodilá 
puklina.

Kromé jmenovanych 13 bludnych permskych balvanü ceskych 
získal jsem laskavostí p. inz. Stegla z Kroucovské uhelné sloje jesté 
tyto dva nové:

14. Valoun, 4'755 kg tezky, z Krouéova.
Kaolinicky kámen, a jak z povrchu otlucené malé plochy soudím, 

zvétralá, drobnozrná zula. Yaloun jest podlouhly, rozméry 25, 15, 12 
cm, omlety, hrbolaty, s hrboly téz okulacenymi a jako vétsina ostat- 
ních kusü píikryty prirostlym uhlím, které cástecné jest kyzem pro- 
niknuto. Uhlí jest téz ohlazeno.

15. Valoun, 0.695 kg, z Krouíova.
Podobná hornina jako u predeslého a sice zvétralá áula, tvaru 

velmi pravidelného, cockovitého, v pruraérech 9, G a 5 cm. Uhlí, 
které ku kamenu pevné lne, jest téz misty ohlazeno pozdéjsími, casto 
mensími pfesmyky a nesvédcí snad, ze valouny dostaly se od zhora 
do uhlí presmyky, nybrz ze cizí kámen do hmoty uhelné spadl, do- 
kavád byla tato jesté mékkou. Podobné pozorují se na mnohych na- 
lezistích sferosiderity, ano i zuhelnatélé kmeny, které patrné zároveñ 
s uhlím se utvofily, casto na povrchu posinováním vylestény (Lubná.)

Valouny, které mají za soucást zivec, jsou obaleny vrstvou, ka- 
olinu, která téz byvá pfihlazena.

Z 15 exempláríí vází nejtézsí 10 kg, jiny 8, 6, 5, dále 4 kg 
atd. Pocházejí ze tfí nalezsif, aá 20 km od sebe vzdálenych, avsak 
t obzoru jednoho a to z uhelné flece Kounovskych vrstev. Y Krou- 
cové objevují se véechny jenom ve spodní lavici. Zdali téz ostatní 
ctyry (ze Studñovsi a Slaného) z téze lavice pocházejí, nedopátral 
jsem se. Vsechny odevzdal jsem ceskému museu. Co do tvaru, jsou 
zastoupeny formy vice méné kulaté, bochníkovité, ellipsoidické, cocko- 
vité, avsak téz zelvovité, hranolovité, jehlancovité s hranami dosti 
úzkymi, pri torn ovsem zakulacenymi. Co do horniny, patrí jich kbe-
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menu a kfemenci 7, zule 5, rule 1, bíidlicnatému kameni 1 a nëjaké 
krystalinické horninë 1.

Zula vychází sice na povrch nejblíz v okolí Eakovnickém ve 
velmi malém ostrúvku u PHlep, dále jest v Jesenicku vyvinuta, za to 
rula jest az v Krusnÿch horách puvodním kamením. Jisto, ze recené 
valouny priplaveny byly na své nynëjsi misto z dálky nëkolika mil.

O náhledech, tykajících se pûvodu bludnÿch valounu zmínil jsem 
se jiá ve svÿch dvou drivëjsich cláncích. Náhled, ze byly tyto ka- 
meny na své nynëjsi misto dopraveny plovoucími ledy, aspon co se 
tyce permu, nejlépe se zamlouvá.

Nejvëtsi valoun, v kameném úhlí nalezenÿ, vází 80 kg a pochází 
z pruského Slezska.

Stopy ledovych dob dokazují se ve vrstvách jestë starsích nez 
jsou permské, a die Jamesa Crolla mêla kazdá vëtsi geologická epocha 
svou ledovou dobu. Zejmena sem nálezejí úlomky a pa k balvany zuly 
a ruly, maící az 3 m v prûmëru, ulozené v jemnozrnÿch silurskÿch 
bridlících ve Skotsku.

Avsak nejvíc dokázány jsou ohromné stopy cinnosti ledovcu za 
doby uhelno-permské ve Vÿchod. Indii, jizní Africe a vÿch. Australii. 
Kdyz sníáila se znacnë teplota, zanikla v tëchto zemích vëtsinou 
flora uhelno-permská a ustoupila jaksi predcasnë kvëtenë mesozoické 
(triasové a jurské): kapradi Glossopteris, cykasûm Pterophyllum a j.1).

Stopy ledovcové cinnosti na zacátku doby permské dokázaly se 
i v Evropë, zejmena v Anglii a stopy této predcasné kvëteny se po- 
zorují i v evropském permu zejména dle Stura2), ac Stur 1885.3) vy- 
svëtloval pûvod valounu v uhlí slezském jako úkaz jakéhos prekry- 
stalisování, metamorfismu (viz mé c. clánky).

V óechách a na Moravë jest posud sest zástupcfl mesozoické 
flory v útvaru permském známo a sice:

Sagenopteris taeniaefolia Gop., Broumov, Oslavany na Moravë 
Budëjovice.

*) 0 . P e i s t m a n t e l .  Über die pflanzen- und kohlenführenden Schichten 
in Indien, Afrika und Australien und die darin vorkommenden glacialen Erschei
nungen. Sitzb. k. b. Ges. Wiss. 1887 a jeho jine spisy.

Wa a g e n .  Die carbone Eiszeit. Jahrbuch k. k. geol. R. A. 1887.

2) St ur .  Yerh. k, k. geol. R. Anst. 1888.
3) Jahrb. k. k geol. R. Anst. 1R85.
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Taeniopteris coriacea Göp., Ottendorf, Slane.
Taeniopteris fallax  Göp. Ottendorf.
Taeniopteris abnormis Gntb. Broumov, Kalnä n Yrclilabi, Oslavany
Pterophyllum Cotteanum Gein. Oslavany.
Pterophyllum n. sp. Slane.
Tento druh jsem dokäzal v Karlove dolu u Slanöho.
Jiz ve svd prvni zpräve o bludnych valounech ceskych naznacil 

jsem a tuto opakovati si dovoluji program, die nehoZ by se melo 
v cesköm permu hlavne k temto zajimavym ükazüm zfetel bräti a to 
pätrati v sloji uhelne po vetsim mnozstvi bludnych valounü a mimo 
to hledati v permskych vrstväch dalsi zacätky a obdobu flory glosso- 
pterisovö, mesozoicke.

Jsou-li cizi valouny v uhli, dä se s jistotou pfedpoklädati, ze jsou 
töz v mocnejslch lupkäch, kterä uhelnou sloj doproväzeji, jenze z tecbto 
s tizi prijdou na svetlo. Skoda däle, ze v poslednich letech doloväni 
v permskem uhli jako v Plzehsku, zejmena pak v Kakovnicku a Slänsku, 
kde dfive na mnohych mistech bylo otevfeno, velice ochablo. Bylo by 
zähodno, povsimnouti si dükladne v te pricine take permu, ktery po- 
kryvä velkou plochu na üpatl Krkonossk6m.

Resume.
In der Unterbank des Steinkohlenflötzes bei Kroucova sind weitere 

zwei Funde von abgeglätteten, mit einer Kohlenrinde überzogenen Ge
schieben gemacht worden. Beide Stücke hestehen aus einem verwit
terten, kleinkörnigen Granit. Das grössere, längliche, höckerige wiegt 
4 755 kg und das kleinere, regelmässig linsenförmige 0695 kg. In 
einem und demselben Horizonte habe ich somit an drei, bis 20 km von 
einander entfernten Fundorten 15 derartige Exemplare, unter denen 
auch schildkrötenförmige, prismatische und pyramidale Formen, jedoch 
mit abgerundeten Ecken Vorkommen, bisher constatiert. Das grösste 
ist 10 kg schwer, die anderen 8, 6, 5, 4 kg und die übrigen sind 
noch kleiner. (Meine Aufsätze in den Sitzungsberichten der kön. böhm. 
Gesellsch. d. W. 1888 und 1889.) Zwei derselben stammen von Sclilan, 
2 von Studnoves und 11 von Kroucova her. Was das Materiale an
belangt, gehören 7 dem Quarze und Quarzit, 5 dem Granit, 1 dem 
Gneiss, 1 einem festen Schiefergestein und 1 einem krystallinischen 
Gesteine an. Das Vorkommen der Geschiebe in dem Steinkohlen- 
flötze der böhmischen Permformation dürfte eines glacialen Ursprungs
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sein und sich den bedeutenden Glacialbildungen der Permformation 
Englands anschliessen, eine Ansicht, mit der das Auftreten einiger 
Repraesentanten der indischen Glossopterisflora in dem böhmischen 
Perm gut im Einklänge steht. Die böhmisch-mährische Permformation 
hat nämlich bisher folgende mesozoische Pflanzenreste geliefert: Sa- 
genopteris taeniaefolia Göp. Braunau, Oslavan in Mähren, Budweis.
—  Taeniopteris coriacea Göp. Ottendorf, Schlan. —  Taeniopteris fallax 
Göp. Ottendorf. — Taeniopteris abnormis Gntb. Braunau, Ober-Kalnä 
bei Hohenelbe, Oslavan. — Pterophyllum Cotteanum, Gein., Oslavan.
—  Pterophyllum n. sp., Schlan (eine neue Art).
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Algologische und bacteriologische Mittlieilungeii.
Von Prof. Dr. Anton Hansgirg in Prag. 

(Vorgelegt den 1. Mai 1891.)

I. Nachträge zu meiner Abhandlung „Über die Gattung Xeno-
coccus Thr.“

Die Spaltalgen-Gattung Xenococcus Thr., über welche ich in 
meinem Werke „Physiologische und algologische Studien“, 1887, p. 
111 f. ausführlicher abgehandelt habe, wurde bisher im Systeme der 
Myxophyceen in der Farn, der Chrococcaceen neben der Gatt. Oncobyrsa 
Ag. angeführt, da man an den bisher beschriebenen Xenococcus-Arten 
blos eine Vermehrung durch vegetative Zweitheilung der Zellen, wie 
bei anderen Chroococcaceen nachgewiesen hat.

Aus den von mir an Xenococcus Kerneri Hansg. im J. 1890 
bis 1891 gemachten Untersuchungen geht aber hervor, dass die so
eben genannte Spaltalge, welche ich in Böhmen, Krain, Gradisca, 
Istrien und Dalmatien mehrfach, und zwar meist in Bergbächen an 
verschiedenen Süsswasseralgen und an Wassermoosen festsitzend ge
sammelt habe, und die ich auch mehrere Tage lang im Zimmer 
kultivirte, sich nicht blos durch vegetative Zweitheilung der Zellen, 
sondern auch, wie die ChamaesiphoDaceen, durch unbewegliche, kuge
lige, etwa 3 ft breite Gonidien vermehrt, welche meist zu 32 in 
einzelnen, sich stark vergrössernden und zu Gonidangien (Coccogonien) 
sich umbildenden Kandzellen entstehen und auf ähnliche Weise, wie 
die Gonidien in der Chamaesiphonaceen-Gattung Pleurocapsa Thr. 
em. Lagr.1) frei werden.

Da nun, wie ich nachgewiesen habe, in der Gattung Xenococcus 
auch eine Vermehrung durch Gonidien (Vermehrungsakineten), wie 9

9  Mehr über diese Gattung siehe in des Verf/s Abhandlung in diesen 
Sitz.-Ber. 1890, II, p. 88 f.
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bei den Chamaesiphonaceen, stattfindet, so kann diese Gattung nicht 
mehr zu den Chroococcaceen gezählt, sondern muss in die Familie 
der Chamaesiphonaceen neben der Gattung Pleurocapsa Thr. em. Lagr. 
und Dermocarpa Crn. gestellt werden.

Yon der zuletzt genannten Spaltalgen-Gattung unterscheidet sich 
die Gattung Xenococcus Thr. durch vegetative Zweitheilung der 
Zellen, welche bei den Dermocarpa-Arten nicht vorhanden ist; von 
der Gattung Pleurocapsa Thr. em. Lagr. differirt die Gattung Xeno
coccus hauptsächlich durch die Form und Structur des Lagers.

II. Über die Gattung Chlorella Beyerinck, Chlorococcum (Fries) Rbh. 
und Chlorosphaera Klebs.

Die v. B e y e r i n c k  18901) aufgestellte Pleurococcaceen-Gattung 
Chlorella, welche nach dem soeben genannten Autor von der Gattung 
Chlorococcum (Fries) Rbh. blos durch den Mangel an Zoosporen
bildung sich unterscheidet, ist meiner Ansicht nach mit dieser letzteren 
Gattung zu vereinigen, da das Vorhandensein oder der Mangel von 
Schwärmsporenbildung in der Gruppe der einzelnen chlorophylgrünen 
Algen, zu welcher die Gattung Chlorella gehört, kein konstanter 
Charakter ist, sondern, wie durch F a m i n t z i n ’s 2), D o del-P o r t’s3) 
und A. Untersuchungen konstatirt wurde, unter verschiedenen Um
ständen Variationen unterliegt, resp. da bei den von Beye r i nck  
zur Gattung Chlorella zugezählten Chlorococcum-Arten, wie bei eini
gen anderen einzelligen Chlorophyceen, die Zoosporenbildung unter 
Umständen unterdrückt werden kann, und da es ausserdem noch nicht 
vollständig erwiesen ist, dass die von B e y e r i n c k  mit der Gattung 
Chlorella vereinigten Chlorococcum-Arten (Ch. protogenitum Rbh. u. 
Ch. infusionum Rbh.) sich blos durch unbewegliche Gonidien, welche 
durch successive Zweitheilung der Zellen entstehen und durch Platzen 
der Zellwand der Mutterzelle frei werden, vermehren.4)

Da B e y e r i n ck  bei der Publication seiner neuen Gattung 
Chlorella die betreffende Literatur nicht gehörig berücksichtigt hat

*) Botanische Zeitung, 1890, p. 758.
2) Die anorganischen Salze etc. 1871, p. 55.
3) Über Ulotrix zonata, 1876.
4) Von R a b e n h o r s t  (Flora europaea algarum III, p. 57 f. wird sowohl 

Chlorella infusionum Beyerk.-(Chlorococcum infusionum Rbh.) wie auch Chlorella 
vulgaris Beyerk.-(Chlorococcum protogenitum Rbh.) in der Gattung Chlorococcum 
neben anderen, durch Schwärmsporen sich vermehrenden, Arten angeführt.
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und sich, wie es scheint, durch W il i e ’s unvollständige Bearbeitung 
der Chlorophyceen-Gattungen in E n g l e r ’s und P r a n t l ’s „Natür
lichen Pflanzenfamilien“ zur Veröffentlichung seiner Gattung- Chlorella 
verleiten liess,1) so glaube ich hier nicht unerwähnt lassen zu sollen, 
dass von mir2) und später auch von de To n i 3) die Gattung Chloro- 
coccum (Fries) Rbh. aus bekannten Gründen mit der Gattung Proto- 
coccus Ag. vereinigt, resp. die Chlorella-Arten B e y e r i n c k ’s in der 
Gattung Protococcus Ag., wie auch aus nachfolgender, kurzen syste
matischen Übersicht zu ersehen ist, beschrieben wurden.

Genus. Protococcus Ag.

1. Sectio. Chlorococcum (Fries) nob. [incl. Liurnodychon Ktz. et 
Chlorella Beyerinck]. Algae aquaticae vel in locis inundatis vigentes. 
1. P. infusionum (Schrk.) Krch. im Prodromus der Algenflora von 
Böhmen, I, p. 143, in de Toni Sylloge, II, p. 702 =  Chlorella infu
sionum Beyerk4). 2. P. protogenitus Biass. in Hansgirg „Prodromus“, 
I, p. 144 ‘jAiimk., Sylloge II, p. 704 Chlorella vulgaris Beyerk.5)

2. Sectio. Euprotococcus nob. Algae aerophilae.
In Betreff der von B e y e r i n c k  neu beschriebenen Chlorosphaera 

limicola will ich hier blos erwähnen, dass diese Chlorophycee, wenn 
sie überhaupt neu ist und sich nicht mit einer von den im Wasser 
lebenden, zahlreichen Protococcus-, Pleurococcus- u. ä. Arten als iden
tisch erweisen wird, meiner Ansicht nach, wie Chlorosphaera angulosa 
(Corda) Klebs, welche mit Pleurococcus angulosus (Corda) Menegh. 
identisch ist, sich kaum von einer von den bereits beschriebenen 
Protococcaceen-Gattungen, insbesondere von der Gattung Pleurococ
cus Menegh.6 7) wird trennen lassen r).

*) Vergl. B e y e r i n c k  in der Bot. Zeitung, 1890, p. 731.
J) Im Prodromus der Algenflora von Böhmen, I, p. 143.
a) Sylloge algarum, Chlorophyceae, II, p. 702.
4) Nach B e y e r i n c k  1. c. p. 768 ist Zoochlorella parasitica Brandt (Chlo

rella parasitica Beyerk.) vielleicht mit Chlorella infusionum Beyerk. identisch-
5) Nach B e y e r i n c k  1. c. p. 759 ist Zoochlorella condutrix Brandt (Chlo

rella condutrix Beyerk.) „wohl aus Chlorella vulgaris entstanden“ und auch „das 
Hydrachlorophyll ist sicher mit dieser Chlorella identisch“ 1. c. p. 784.

e) Yergl. des Verf.’s „Prodromus der Algenflora v. Böhmen“, I, p. 134 und 
D e T o n i ’s „Sylloge algarum, Chlorophyllophyceae“, II, p. 688.

7) Nach B e y e r i n c k  1. c. p. 783 „sind die Schwärmer von Cystococcus 
humicola Näg. [Chlorococcum humicola (Näg.) Rbh.] denjenigen von Chlorosphaera 
limicola sehr ähnlich“, auch soll Chlorosphaera „vielfach an Chlamidomonas pul-
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III. Beiträge zur Kenntniss der Süsswasser-Algen und Bacterien- 
Flora Böhmens, Steiermarks, der österreichisch-ungarischen Küsten

länder und Bosniens.

Durch die im Nachfolgenden kurz mitgetheilten Ergebnisse 
meiner in den letzten zwei Jahren in den oben genannten Ländern 
Oesterreichs-Ungarns durchgeführten algologischen und bacterio- 
logischen Durchforschung werden die von mir bereits publicirten 
Resultate meiner früheren algo- und bacteriologischen Durchforschungs
reisen in Böhmen etc. ergänzt und soll auch eine neue Anregung zu 
weiteren Forschungen auf diesem noch immer ziemlich vernachlässigten 
Gebiete der botanischen Landesdurchforschung Böhmens etc. gegeben 
werden.

Unter den im nachstehenden Verzeichnisse aufgezählten, vom 
Verfasser selbst in verschiedenen Theilen Böhmens, Steiermarks, 
Istriens, Dalmatiens, in Görz, Gradiska, dann in der Umgebung von 
Doboj, Simin Han, Nieder- und Ober-Tuzla in Bosnien1) gasammelten 
Süsswasser-Algen und Bacterien, deren systematische Anordnung mit 
der vom Verf. in seinem „Prodromus der Algenflora von Böhmen“ 
näher begründeten übereinstimmt, werden neben zahlreichen aus den 
oben erwähnten Ländern bisher unbekannten Gattungen und Arten 
auch folgende neue Species und Varietäten beschrieben, welche der 
Verf. im Jahre 1890 und 1891 theils in Böhmen und in Steiermark, 
theils im oesterreichisck-ungarischen Litorale entdeckt hat: Chan- 
transia Hermani var. subchalybea, Oedogonium fonticolum var. flaves- 
cens, Stigeoclonium falklandicum noY. f. Chaetonema, irreguläre var. 
subvalidum, Herposteiron hyalotheeae, H, confervicolum nov. f., Proto- 
derma viride var. conchicolum und var. thermophilum, Bertholdia or- 
bicularis var. grandis, Conferva tenerrima var. subtüissima, Microspora 
elegans, Cladophora glomerata var. petraea, Trentepholia abietina var. 
cupressicola, 1\ lagenifera var. mediterránea, Gloeocystis vesiculosa 
var. caldariorum^ Palmella mucosa nov. f-, Dactylothece macrococca, 
Pleurococcus minor f. cohaerens, Zygnema chalybeospermum var. gracile, 
JSpirotaenia closteridia var. elongata4 Dysphinctium globosum var. per- 
pusillum, Cosmarium Meneghinii var. crenulatum nov. f, Euastrum

visculus erinnern“, weshalb B e y e r i n c k  bei den Zoogonidien der Chlorosphaera 
Yacuolen zu finden suchte, zuerst vergebens, später aber mit Erfolg [wie in 
2) Anmerk, auf p. 782 zu lesen ist, fand er sie später „mit grösster Leichtigkeit“ !] 

*) Der Verf. war aus Gesundheitsrücksichten gezwungen, die von ihm im 
August 1890 unternommene botan. Reise nach Bosnien in Tuzla zu unterbrechen.
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gemmcitum vat', angusticolle, Diplocolon Heppii nov. f., Tolypothrix 
rivularis, T. penicillata var. tenuis nov. f., Plectonema Tomasinianum 
var. gracile, Hydrocoleum Brernii var. obscurum, H. subcrustaceum, H. 
muscicolum, Lyngbya fa ll ax, L. bosniaca, Chamaesiphon fuscus var. 
auratus, Aphanocapsa anodontae var. maior, Gloeocapsa alpina var. 
mediterranean Chroococcus membraninus var. crassior, Chroomonas Nord- 
stedtii var. gracilis, Leptothrix subtilissima var. fontinalis, Micrococcus 
{Staphylococcus) epiphyticus, Euglena acus var. minor.

I. Klasse. Rhodophyceae.

Lemanea fluviatilis (L.) Ag. In der böhm. Schweiz in Berg
bächen bei Mittelgrund und Niedergrund nächst Bodenbach mehrfach 
und stellenweise reichlich verbreitet.

Batrachospermum monüiforme (L.) Roth. In Böhmen bei Eulau 
nächst Bodenhach, Dittersbach, Haida, Böhm. Kamnitz und Kreibitz. 
— In Dalmatien in Quellen bei Ombla1) und Cannosa nächst Ragusa 
in einer bräunlich gefärbten, zarten Form reichlich.

Chantransia chalybea Fries. In Böhmen bei Johnsdorf nächst 
Brüx, Eulau, Sandau, Neustadtei, Böhm. Leipa, Auscha, Gräber, bei 
der Kuranstalt Geltschberg, insb. am Springbrunnen im Kurpark 
reichlich, bei Drum, Reichstadt, Nieder-, Mittel- und Obergrund, 
Peiperz, Maxdorf nächst Bodenbach, Böhm. Kamnitz, Haida, Stein
schönau, Kreibitz; bei Mühlhausen und Kowarow nächst Tabor, 
Patzau, Pilgram, Serowitz. — In Steiermark bei Rudersdorf, Gratwein, 
Tobelbad und Judendorf nächst Graz, bei Gleisdorf, Lieboch, Wildon, 
Marburg, Kötsch, St. Christof, Tremersfeld, Cilli, St. Georgen, 
Pöltschach, Tüffer, Römerbad, in der Umgebung von Steinbrück, bei 
Ratschach, Lichtenwald und Laak mehrfach. — In den Küstenländern 
bei Solkan, Peuma etc. nächst Görz, Gradisca, Sagrado, in Quellen 
bei St. Martin etc. nächst Pinguente in Quellen etc. in der Stadt 
Fiume mehrfach, in Bächen bei der Torpedofabrik, an der Papier
fabrik im Abflüsse des Zwir, in der Fiumara etc., bei Martinscica, 
Zengg. — In Dalmatien bei Metkowic, Ragusa, zwischen Cannosa 
und Valdinoce mehrfach, bei Ombla, zwischen Brasina und Ragusa 
vecchia, bei Meljine und Topla nächst Castellnuovo und am Wege 
von Castellnuovo nach Gruda in Quellen nicht selten. Var. thermalis

l )  Daselbst nicht blos in der aus den Kalksteinfelsen hervorquellenden 
teichartigen Wasseransammlung, sondern auch in deren Abflüsse in’s Meer.
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Hansg. Prodromus der Algenflora v. Böhmen, I, p. 25. Im Abflüsse 
der warmen Quelle bei Römerbad in Steiermark reichlich.

Ch. Hermanni (Roth.) Desv. In Böhmen bei Johannesberg nächst 
Haida und bei Kreibitz.

Nov. var. s u b c h a l y b e a  nob. Lager bräunlich bis schwärzlich 
stahlblau gefärbt, oft winzig klein. Zellen der Hauptfäden blos 9 bis 
10 (i breit, 2 bis 3mal so lang, die der schlanken Aestchen dünner 
und etwas länger, die Endzeilen der Aestchen allmälig verdünnt und 
eine stumpf endigende, fast farblose Haarspitze bildend.

Bisher blos in Dalmatien in einem Bergbache bei Cannosa 
nächst Ragusa.

Ch. violácea Ktz. In der böhm. Schweiz bei Nieder-, Mittel- u. 
Obergrund nächst Bodenbach zerstreut.

Rildenbrandtia rivularis (Liebm.) J. Ag. In der böhm. Schweiz 
bei Mittelgrund nächst Bodenbach. — In Steiermark in einem Bächlein 
bei Rudersdorf nächst Graz in grösserer Menge.

Bangia atropurpúrea (Dillw.) Ag. In Steiermark an Mühlrädern 
in Mühlen zwischen Pöltschach und Sauerbrunn, in Quellen zwischen 
Steinbrück und Laak an der Save mehrfach. In den Küstenländern 
bei Sagrado nächst Görz an einem Mählrade in der Mühle am Isonzo; 
an Mühlrädern bei Giardino publico nächst Fiume reichlich, in einer 
Form, deren junge Fäden blos 10 bis 12 (i breit, vollständig ent
wickelte, aus einer Zellreihe bestehende Fäden 30 bis 36 p  breit, die 
Zellen ^ —*/§ so lang als breit waren; im Abflüsse des Zwir bei der 
Papierfabrik nächst Fiume spärlich. In Dalmatien am Wasserfalle bei 
Cannosa nächst Ragusa, im Quellwasser in den auf Kalksteinfelsen 
aufgebauten Festungsgräben von Ragusa an einer Stelle spärlich, an 
Mühlrädern etc. in Bergbächen zwischen Brasina und Ragusa vecchia, 
oberhalb Topla nächst Castellnuovo und am Wege von Castellnuovo 
nach Gruda mehrfach reichlich. — Fehlt in Böhmen.

H. Klasse. Phaeophyceae.
Chrysomonas flavicans Stein. In Steiermark in Sümpfen zwischen 

Strassgang und Premstätten, im grossen Wasserbassin im botanischen 
Garten in Graz. — In Böhmen bei Böhm. Leipa und Pilgram.

Chromophyton Rossanowii Wor. exp. In Steiermark im bota
nischen und in Sackl’s Garten in Graz.

Hydrurus Jo et idus (Vill.) Krch. In Dalmatien in einem aus den 
Kalksteinfelsen hinter der Kunstmühle bei Ombla nächst Ragusa 
hervorfliessenden Bergbächlein spärlich.
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Phaeothamnion confervicola Lagerh. In Steiermark in Sümpfen 
bei Kudersdorf nächst Graz und bei Römerbad. — In Dalmatien in 
kleinen Sümpfen zwischen Cannosa und Valdinoce nächst Ragusa 
spärlich.

Phaeodermatium rivulare Hansg. In der Fiumara oberhalb der 
Papierfabrik nächst Fiume spärlich.

Lithoderma fhtviatile Aresch. b) fontanum (Flah.) nob. In Böhmen 
bei Pocatek an der böhm.-mährischen Grenze. — In Steiermark in 
einem Bächlein bei Rudersdorf nächst Graz mit Hildenbrandtia rivu- 
laris gesellig.

III. Klasse. Chlorophylophyceae.

Coleochaete pulvinata A. Br. In Teichen bei Pilgram und bei 
Schiessnitz nächst Böhm. Leipa.

C. diver gens Pringsh. var. minor Hansg. Bei Neudörfel nächst 
Kreibitz und bei Pilgram in Böhmen.

C. orbicularis Pringsh. In Steiermark bei Wildon in Tümpeln 
an der Mur, in Sümpfen zwischen Strassgang und Premstätten, dann 
bei Ober-Premstätten nächst Graz. — In Böhmen bei Böhm. Kamnitz, 
Haida, Kreibitz, Kowarow und Mühlhausen nächst Tabor, bei Pilgram 
und Pocatek.

C. irregularis Pringsh. In Sümpfen bei Brenn nächst Böhm. 
Leipa, Böhm. Kamnitz, Kowarow und Mühlhausen nächst Tabor, 
Pilgram. — In Steiermark bei Römerbad. — In Bosnien in Sümpfen 
zwischen Doboj und Plocnik.

Aphanochaete repens Berth. In Böhmen bei Neudörfel nächst 
Kreibitz. In Bosnien bei Nieder-Tuzla an Oedogonien.

A. globosa Nordst. In Steiermark in Teichen bei Kötsch nächst 
Marburg.

Oedogonium crispum (Hass.) Wittr. In Böhmen bei Pilgram, 
Kowarow und Mühlhausen nächst Tabor, Kreibitz, Böhm. Kamnitz.

Oe. Vaucheri (Le. Cl.) A. Br. In Böhmen bei Tuchomeric 
und Statenic nächst Prag, bei Maxdorf nächst Bodenbach, Auscha, 
Böhm. Leipa, Kowarow und Mühlhausen, Pilgram. — In Steiermark 
bei Wildon, Premstätten und in einigen Teichen in der nächsten Um
gebung von Graz, bei Kötsch nächst Marburg, Tremersfeld, Cilli 
mehrfach, Pöltschach, Römerbad. — In Bosnien bei Ober-Tuzla und 
Simin Han. — In Dalmatien zwischen Cannosa und Valdinoce nächst 
Ragusa.
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Oe. undulatum (Bröb.) A. Br. In Stidböhmen bei Kowarow und 
Mühlhausen nächst Tabor, Pilgram.

Oe. Borisianum (Le CI.) Wittr. In Steiermark bei Wildon, Prem
stätten, Strassgang nächst Graz, bei Kötsch nächst Marburg. — In 
Böhmen bei Kreibitz, Böhm. Kamnitz, Warnsdorf, Auscha, Drum, 
Böhm. Leipa mehrfach, Eulau, Maxdorf nächst Bodenbach, Ditters
bach, Kowarow und Mühlhausen nächst Tabor, Pilgram, Serowitz. — 
In Istrien in Sümpfen im Prcedol nächst der Bahnstation Opcina.

Oe. cryptoporum Wittr. In Südböhmen bei Kowarow und Mühl
hausen. — In Dalmatien in den Festungsgräben von Ragusa mehrfach 
reichlich. Ebenso zwischen Cannosa und Valdinoce nächst Ragusa 
und oberhalb Topla nächst Castellnuovo.

Oe. capillare (L.) Ktz. Bei Tuchomefic und Ounetic nächst 
Roztok mehrfach, Eulau, Herrnskretschen, Dittersbach, Böhm. Kamnitz, 
Auscha, B. Leipa, Kowarow und Mühlhausen nächst Tabor, Patzau, 
Pilgram und Serowitz in Böhmen. — Im Abflüsse des Zwir und in 
der Fiumara bei Fiume. — In Zuflüssen der Narenta bei Metkowic 
in Dalmatien. — In Bosnien bei Nieder- und Ober-Tuzla mehrfach*

Oe. ciliatum (Hass.) Pringsh. In Steiermark bei Graz.
Oe. giganteum Ktz. Bei B. Leipa, Haida, B. Kamnitz, Auscha, 

Maxdorf nächst Bodenbach, Kowarow nächst Tabor, Pilgram in 
Böhmen. — In Steiermark in Sümpfen zwischen Strassgang und 
Premstätten, bei Ober-Premstätten und Rudersdorf nächst Graz. — 
In Dalmatien zwischen Gravosa und Ragusa.

Oe. Landsboroughi (Hass.) Wittr. In Böhmen bei Neudörfel 
nächst Kreibitz, Mühlhausen nächst Tabor. — In Steiermark bei 
Römerbad.

Oe. rufescens Wittr. var. saxatile Hansg. In Steiermark bei 
Pöltschach, Gleisdorf, Treraersfeld nächst Cilli, Steinbrück und Rat
schach. — Bei Solkan nächst Görz. — In Dalmatien in Ragusa, bei 
Ombla, am Aquaeduct oberhalb Gravosa, bei Cannosa, Valdinoce, 
zwischen Brasina und Ragusa vecchia, oberhalb Topla nächst Castell
nuovo und am Wege von Castellnuovo durch Sutorinathal nach Gruda 
mehrfach.

Oe. Pringsheimii Cram. In Böhmen bei Tuchomefic, Statenic, 
Eulau, Rothberg, Maxdorf nächst Bodenbach, Edmundsklamm nächst 
Herrnskretschen, Dittersbach, B. Leipa, Auscha, Drum, Reichstadt, 
B. Kamnitz, Neudörfel, Haida, Kreibitz, Warnsdorf, Kowarow und 
Mühlhausen nächst Tabor, Pilgram. — In Steiermark bei Wildon, 
Lieboch, Premstätten, in Sümpfen bei Strassgang, Gleisdorf, Ruders
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dorf, in Teichen bei Graz, St. Martin, Kötsch nächst Marburg, Cilli, 
St. Georgen, Tüffer, Römerbad. Bei Martinscica nächst Fiume. — 
Bei Metkovic, Gravosa, Topla nächst Castellnuovo, Gruda in Dalma
tien. — In Sümpfen zwischen Doboj und Plocnik und bei Nieder- 
Tuzla in Bosnien.

Oe. fonticolum A. Br. In der böhm. Schweiz und im nördlichen 
Böhmen in Quellen sehr verbreitet. — In Steiermark bei Graz, Juden
dorf, Gratwein, Tobelbad, Gleisdorf, Premstätten, Lieboch, Wildon, 
Marburg, Kötsch, Cilli, Tremersfeld, St. Christof, St. Georgen, Pölt- 
schach, Tüffer, Römerbad, Steinbrück, Ratschach, Laak, Lichtenwald. 
— Bei Solkan etc. nächst Görz mehrfach, Cittanova, Pinguente, Op- 
cina, nächst Triest. — In den Wasserleitungs-Quellen in Fiume, bei 
der Kunstmühle an der Fiumara und bei der Torpedofabrik nächst 
Fiume merfach, bei Martinscica, Zengg. — In Dalmatien bei Metkowic, 
Cannosa, Valdinoce, Gravosa, Ragusa, zwischen Brasina und Ragusa 
vecchia mehrfach, ebenso bei Meljina, Topla nächst Castellnuovo, 
Gruda, Cattaro. — In Bosnien bei Doboj, Plocnik, Nieder- und Ober- 
Tuzla, Simin Han.

Nov. var. f l a v e sc e n s  nob. Fäden zu gelblichgrünem bis blass 
ockerfarbigem, auf feuchter Erde ausgebreitetem Lager vereinigt. 
Veget. Zellen an ausgewachsenen Fäden 18 bis 20 [i breit, 1 bis 2 
mal so lang, Oogonien kugelig, 33 bis 36 g im Durchmesser, einzeln, 
von der durch Haemotochrom fast blutroth gefärbten Oospore voll 
ständig ausgefüllt, sonst wie bei der typischen Form.

Am Abflüsse einer Felsenquelle auf bemoostem Waldboden 
zwischen Cannosa und Valdinoce nächst Ragusa reichlich.

Oe. tenuissimum Hansg. In Böhmen bei B. Leipa, Drum, Stein
schönau, B. Kamnitz, Haida, Dittersbach, Maxdorf nächst Bodenbach, 
Pilgram, Patzau, Kowafow und Mühlhausen nächst Tabor. — In 
Steiermark bei Wildon, in Sümpfen zwischen Strassgang und Prem
stätten, bei Ober-Premstätten, in Teichen bei Graz, Kötsch nächst 
Marburg. — In Istrien in Sümpfen im Prcedol nächst der Bahnstation 
Opcina.

Bulbochaete setigera (Roth.) Ag. Bei B. Kamnitz, Auscha, B. 
Leipa, Pilgram, Mühlhausen und Kowafow nächst Tabor.

B. intermedia De By. Bei Pilgram, Böhm. Kamnitz, Böhm. Leipa 
mehrfach.

B. pygmaea Pringsh, In Südböhmen bei Kowafow und Mühl
hausen, Pilgram, bei B. Leipa, Haida. — In Steiermark in Sümpfen 
zwischen Strassgang und Premstätten nächst Graz.

Tr. tnathematicko-phrodovedeckä. 20
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B. rectangularis Wittr. In Böhmen bei Maxdorf nächst Boden
bach, B. Leipa, B. Kamnitz, Pilgram, Mühlhausen und Kowarow 
nächst Tabor. — In Dalmatien bei Ragusa spärlich.

B. elatior Pringsh. Bei B. Kamnitz, B. Leipa, Pilgram, Ko- 
wafow nächst Tabor.

Cylindrocapsa geminella Wolle. In Steiermark in Sümpfen 
zwischen Strassgang u. Premstätten, bei Ober-Premstätten, im grossen 
Wasserbassin des botanischen Gartens in Graz, in Tümpeln an der 
Mur bei Wildon.

Protoderma viride Ktz. In der böhm Schweiz und im nördlichen 
Böhmen in Quellen etc. sehr verbreitet. In Südböhmen bei Mühl
hausen nächst Tabor, Patzau, Pilgram. — In Steiermark bei Graz, 
Puntigam, Rudersdorf, Judendorf, Gratwein, Tobelbad, Gleisdorf, 
Wildon, Lieboch, Marburg, Cilli, Pöltschach, Tremersfeld, Tüffer, 
Römerbad, Steinbrück, Ratschach, Laak und Lichtenwald. An Schalen 
von Süsswasserschnecken in der Sann bei Tüffer und Tremersfeld 
nächst Cilli in Steiermark, dann bei Ombla und Yaldinoce nächst 
Ragusa in Dalmatien in einer Form (var. c o n c h i c o l u m  nob.), 
deren Zellen meist 6—12 g breit sind.1) In lauwarmem Wasser im 
Abflüsse der warmen Quelle bei Tüffer in einer Form (var. thermo-  
p h i l u m  nob.), deren Zellen meist 6—9 g breit waren. — Bei Görz 
und Sagrado mehrfach. In der Umgebung von Pinguente und Citta- 
nova. — In Wasserleitungsquellen in der Stadt Fiume mehrfach, in 
Bächen bei der Torpedofabrik, in der Fiumara bei der Kunstmühle 
und bei der Papierfabrik; bei Martinscica, Zengg. Zwischen Prosecco 
und Miramar, Contovello und Barcola nächst Triest. — In Dalmatien 
bei Metkovic, Ragusa, Gravosa, Ombla, Cannosa, Valdinoce, zwischen 
Brasina und Ragusa vecchia, bei Meljine, Topla nächst Castellnuovo 
und am Wege von Castellnuovo durch Sutorinathal nach Gruda 
mehrfach, bei Cattaro.

Hormiscia zonata (Web. et M.) Aresch. In der böhm. Schweiz 
bei Nieder-, Mittel- und Obergrund, in der Edmundsklamm nächst 
Herrnskretschen mehrfach, bei B. Kamnitz, Eulau nächst Bodenbach 
in Böhmen. — In Steiermark bei Judendorf nächst Graz. — An der 
Isonzo-Mühle in Sagrado n. Görz. — Bei Martinscica nächst Fiume.

H. tenuis (Ktz.) nob. [Ulothrix tenuis Ktz.]. Bei Judendorf nächst 
Graz. In Quellen bei Fiume mehrfach (auch an Mühlrädern), in 
Bächen bei der Torpedofabrik etc.; bei Martinscica nächst Fiume. — 
In Sagrado nächst Görz an Mühlrädern.

Yergl. des Yerf.’s Abhandlung in diesen Sitz.-Ber. 1890, II, p. 105.
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H. subtilis (Ktz.) nob. In der böhm. Schweiz und in Nordböhmen 
sehr verbreitet; in Südböhmen bei Kowafow und Mühlhausen, Patzau, 
Pilgram, Serowitz. — In Steiermark in Teichen bei Graz, in Sümpfen 
zwischen Strassgang und Premstätten, bei Rudersdorf, Tobelbad auch 
var. thermarum (Wart.) Rbh., Gleisdorf, Ober-Premstätten, Wildon, 
Tüffer im lauwarmen Wasser auch var. thermarum forma crassior 
Hansgirg Prodromus, I, p. 59, deren Zellen meist 6—10 p breit und 
Vs bis 2mal so lang waren ; bei Pöltschach, Cilli, Tremersfeld, Kötsch 
nächst Marburg, in Teichen bei Marburg. — Bei Solkan nächst Görz, 
Gradisca, Sagrado auch var. subtilissima Rbh. In der Umgebung von 
Pinguente und Cittanova. In der Fiumara und in Bächen in der Um
gebung von Fiume mehrfach (insb. bei der Torpedofabrik), bei Martin- 
§cina. — Zwischen Prosecco und Barcola nächst Triest. — In Dal
matien bei Metkovic, in den Festungsgräben und an einigen Brunnen, 
am Aquaeduct etc. in Ragusa, bei Ombla, Cannosa, Yaldinoce, zwischen 
Brasina und Ragusa vecchia, bei Castellnuovo.

B. oscillarina (Ktz.) De Toni. In der Umgebung von Pinguente 
in Istrien.

H. flaccida (Ktz.) Lagrh. In Böhmen auch in der böhm. Schweiz 
etc. allgemein verbreitet. — In Steiermark bei Graz, Strassgang, Tobel
bad, Judendorf, Gratwein, Gleisdorf, Premstätten, Lieboch, Wildon, 
Marburg, Kötsch, Cilli, St. Georgen, Tremersfeld, St. Christof, Pölt
schach, Tüffer, Römerbad, Steinbrück, Ratschach, Lichtenwald. Var 
minor nob. in Sackl’s Warmhäusern nächst Graz, bei Tüffer, Görz, 
Gradiska, Sagrado und Fiume. Var. varia (Ktz.) nob. [Ulothrix varia 
Ktz.) bei Graz, Görz und Fiume mehrfach.

Die typische Form in der Umgebung von Pinguente, Cittanova 
mehrfach, bei Fiume, Susak, Martinscica, Porto-Ré, Zengg auch var. 
minor mehrfach. Bei Prosecco, Contovello, Nabresina, Sta. Croce, 
Opcina nächst Triest. — In Dalmatien bei Metkovic, Cannosa, Val- 
dinoce, Ragusa auch var. minor, Gravosa, Ombla, Brasina nächst 
Ragusa, Castellnuovo mehrfach, Gruda, bei Stagno auf der Halbinsel 
Sabioncello. — In Bosnien bei Doboj und Tuzla.

Uronema confervicolum Lagrh. Bei Auscha in Böhmen. In Steier
mark im grossen Wasserbassin des botan. Gartens in Graz und bei 
Premstätten nächst Graz.

Hormidium parietinum (Vauch.) Ktz. In Böhmen bei Statenic, 
Tachlowic, Kowarov, Ounëtic nächst Roztok, Johnsdorf nächst Brüx, 
Eulau, B. Kamnitz, Haida, Steinschönau, Kreibitz, Warnsdorf, Nieder- 
und Obergrund, Peiperz und Maxdorf nächst Bodenbach, Dittersbach,

20*
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Gräber, B. Leipa, Reichstadt, Sandau, Mühlhausen nächst Tabor, 
Pilgram, Serowitz. — In Steiermark bei Graz und Römerbad.

Schizogonium Boryanum Ktz. Bei Mühlhausen nächst Tabor, 
Steinschönau, Brenn nächst B. Leipa, Peiperz und Maxdorf nächst 
Bodenbach.

8. murale Ktz. In Böhmen bei Dittersbach und Gräber nächst 
Auscha.

Stigeodonium tenue Ktz. Bei Klukowic und Holin im St. Procopi- 
Thäle, Tuchomefic, Statenic und Ounetic nächst Roztok, Kowar, Za- 
kolan; Johnsdorf nächst Brüx, Eulau, Nieder-, Mittel- und Obergrund, 
Peiperz und Maxdorf nächst Bodenbach, in der Edmunsklamm nächst 
Herrnskretschen, bei Dittersbach, B. Leipa, Sandau, Neustadtei, Auscha, 
Drum, Gräber, Haida, Steinschönau, Kreibitz, Warnsdorf, Mühlhausen 
und Kowafow nächst Tabor, Patzau, Pilgram und Serowitz in Böhmen.
— In Steiermark in Graz mehrfach bei Puntigam, Judendorf, Grat
wein, Tobelbad auch var. uniforme (Ag.) Ktz. im Abflüsse der warmen 
Quelle, Gleisdorf, Premstätten, Lieboch, Wildon, Marburg, Kötsch, 
Pöltschach, St. Georgen, Cilli, Tremersfeld, St. Christof, Tüffer und 
Römerbad auch var. uniforme (Ag.) Ktz. in den Abflüssen der warmen 
Quellen, Steinbrück, Ratschach, Laak und Lichtenwald. — In der 
Umgebung von Pinguente auch var. lubricum, bei Cittanova in Istrien. 
Bei Görz, Sagrado, an offenen Brunnen etc. zwischen Prosecco, Barcola 
und Opcina nächst Triest. In Quellen bei Fiume, Martinscica, Zengg.
— In Dalmatien bei Metkovic, Gravosa, Ragusa, mehrfach auch var. 
lubricum (Ktz.) Rbh., Cannosa, Valdinoce, Ombla, zwischen Brasina 
und Ragusa vecchia, bei Topla und Gruda nächst Castellnuovo. — In 
Bosnien bei Doboj, Ober- und Nieder-Tuzla, Simin Han.

S. falklandicum Ktz. var. longearticulatum nob. Bei Kowafow 
und Mühlhausen nächst Tabor in Böhmen. — In Dalmatien bei Töpla 
nächst Castellnuovo. In Istrien im Prcedol nächst der Bahnstation 
Opcina in einer Form, deren Zellen an den Hauptfäden meist 8 bis 
10 ft breit, einige 2 bis 4, andere 10 bis 12mal so lang, an den 
Aestchen, welche meist aus wenigen (2—5) Chlorophyll führenden 
Zellen bestehen und in eine lange farblose Haarspitze auslaufen, 
dünner waren.

S. longipilus Ktz. Bei B. Leipa. — Var. minus Hansg. In einem 
Wasserbassin in Ragusa in Dalmatien.

S. subspinosum Ktz. Bei Pilgram in Böhmen.
S. farctum Berth. Bei Kowafow nächst Tabor in Böhmen.
S. setigerum Ktz. In Dalmatien zwischen Castellnuovo u. Gruda.
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S. flagelliferum Ktz. In Steiermark in Sümpfen zwischen Strass
gang und Premstätten nächst Graz. In Böhmen bei Pilgram, Kowafow 
und Mühlhausen nächst Tabor.

Chaetophora pisiformis (Roth) Ag. Bei Tuchomefic, Statenic, 
Ounetic nächst Roztok, zwischen B. Leipa und Langenau, bei Reich
stadt in Böhmen. — In Dalmatien bei Yaldinoce nächst Ragusa 
spärlich. — In offenen Brunnen zwischen Doboj und Plocnik in 
Bosnien.

Ch. elegans (Roth) Ag. Bei B. Kamnitz, Haida, Kreibitz, Gräber, 
Auscha, B. Leipa mehrfach, Reichstadt, in Teichen bei Maxdorf 
nächst Bodenbach, bei Kowafow und Mühlhausen nächst Tabor, 
Pilgram, Patzau in Böhmen. — In Steiermark in Sümpfen bei Prem
stätten und Lieboch nächst Graz, in Sümpfen an der Mur bei Wildon, 
in Teichen bei Kötsch nächst Marburg.

Ch. cornu damae (Roth) Ag. In Teichen bei Schiessnitz nächst
B. Leipa, bei Kowafow und Mühlhausen nächst Tabor, Pilgram in 
Böhmen.

Chaetonema irreguläre Nowak. Bei Houäka nächst Brandeis a. E.
Var. nov. s u b v a l i d u m  nob. Veget. Zellen öfters bis 15 und 

18 fi breit, 18 bis 48 fi lang, Borsten 10 bis 20 oder mehr mal so 
lang als die sie tragende Zelle, sonst wie die typische Form. — Im 
Gallertlager der Chaetophora elegans bei Chrbyne nächst Unhoscht 
in Böhmen.

Herposteiron confervicolum Näg. In Böhmen bei Statenic nächst 
Ounötic, bei Drum nächst B. Leipa, Maxdorf nächst Bodenbach, Ko
wafow und Mühlhausen nächst Tabor, Pilgram. — In Steiermark in 
Sümpfen zwischen Strassgang und Premstätten, bei Wildon, Rüders
dorf nächst Graz, Römerbad. — Bei Solkan nächst Görz. — Im 
Prcedol nächst Opcina in Istrien in einer Form, deren wenig oder 
gar nicht verzweigte Fäden oft nur aus 2 bis 5 etwa 6 bis 9 ft breiten, 
1 bis 2 mal so langen Zellen zusammengesetzt waren und meist an 
den Fäden von Conferva tenerrima, deren Zellen dünner als die von 
Herposteiron sind, festgewachsen waren. — In Bosnien in Sümpfen 
zwischen Doboj und Plocnik.

H. h y a l o t h e c a e  nov. sp. Fäden an den Zellen der Hyalotheca 
dubia Ktz. festsitzend, kriechend, spärlich verzweigt, meist gekrümmt, 
oft den Hyalotheca-Faden ringförmig umwickelnd, nicht selten kurz 
und blos aus wenigen (2—5) Zellen bestehend; veget. Zellen 3—4 
(seltener bis 6) (i breit, 2 bis 5 mal so lang, mit einem wandständigen, 
bandförmigen Chlorophore, an der Rückenseite mit einer sehr zarten
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farblosen Borste versehen, welche an der Basis leicht zwiebelartig 
angeschwollen und daselbst bis 2 p breit ist, oft nur 10 mal so lang 
als die sie tragende Zelle.

Diese dem H. confervicolum Näg. am nächsten stehende H.-Art 
habe ich in einem Teiche bei Ober-Premstätten nächst Graz, in 
welchem ich auch Capsosira Bröbissonii gesammelt habe, entdeckt.

H. polychaete Hansg. Im grossen Wasserbassin des botanischen 
Gartens in Graz an verschiedenen Fadenalgen.

Bertholdia orbicularis (Berth.) Lagrh. [Chaetopeltis orbicularis 
Berth.] nov. var. g r a n d i s  nob. Lager scheibenförmig, 1 bis 3 mm. 
im Durchm. von hell oder gelblichgrüner Farbe. Veget. Zellen meist 
viereckig, etwa 15 bis 24 (i breit, 1 bis 2 mal so lang, in radial 
verlaufenden, öfters dichotomisch gegen die Peripherie sich theilenden 
Keihen angeordnet. Zoogonidien meist zu 4 oder 8 in einzelnen Zellen 
entstehend, etwa 9 p im Durchm., sonst wie die typische Form.

In einem Moldautümpel bei Hlubocep nächst Prag auf im Wasser 
liegenden Kalksteinen festsitzend.

Draparnaudia plumosa (Yauch.) Ag. In Böhmen bei Haida und 
Drum nächst B. Leipa. — In Steiermark bei Tremersfeld nächst Cilli.

Conferva tenerrima Ktz. Bei Ounetic, Kowar und Zakolan nächst 
Prag, Johnsdorf nächst Brüx, Eulau, Niedergrund, Maxdorf, Rothberg 
und Peiperz nächst Bodenbach, Herrnskretschen, Dittersbach, Warns
dorf, Kreibitz, Steinschönau, Haida, B. Kamnitz, Drum, B. Leipa, 
Auscha, Gräber, Reichstadt, Kowafow und Mühlhausen nächst Tabor, 
Pilgram, Patzau, Serowitz in Böhmen. — In Steiermark bei Wildon, 
Ober-Premstätten, Gleisdorf, in Sümpfen zwischen Strassgang und 
Premstätten, bei Rudersdorf nächst Graz, Kötsch nächst Marburg. — 
In Istrien in Sümpfen im Prcedol nächst der Bahnstation Opcina, bei 
Pinguente. In der Umgebung von Fiume mehrfach. — Ebenso bei 
Metkowic, Cannosa und Ragusa in Dalmatien.

Nov. var. s u b t i l i s s i m a  nob. Fäden blos 2 bis 3 ja dick, 
ungleich lang (oft ziemlich kurz), leicht zerbrechlich; v6get. Zellen 
4 bis 6 mal so lang als breit, Chlorophoren blassgelbgrün, Zellhaut 
dünn, sonst wie die typische Form, mit welcher ich sie in Sümpfen 
bei Rudersdorf nächst Graz gesammelt habe.

C. fontinalis Berk. Bei Cannosa und Valdinoce nächst Ragusa.
C. bombycina (Ag.) Wille. In Böhmen bei TuchGmeHc und Ou

netic nächst Roztok, Kowar, Zakolan nächst Prag, Johnsdorf nächst 
Brüx, Eulau, Niedergrund und Maxdorf nächst Bodenbach, Ditters
bach, Hinter-Dittersbach, Kreibitz, Warnsdorf, B. Kamnitz, Rabstein,
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Steinschönau, Haida, B. Leipa, Drum, Sandau, Reichstadt, Auscha, 
Kowarow und Mühlhausen nächst Tabor, Patzau, Pilgram. — In 
Steiermark bei Ober-Premstätten, Judendorf und Gleisdorf nächst 
Graz, Kötsch nächst Marburg. — In Istrien in Sümpfen im Prcedol 
nächst der Bahnstation Opcina auch var. minor Wille und var. pal- 
lida Ktz., bei Pinguente, Cittanova. — In Quellen und Bächen bei 
Fiume mehrfach auch var. minor Wille, bei Martinscica. — In Dal
matien bei Metkowic, Ragusa, Cannosa, Yaldinoce, am Aquaeduct 
oberhalb Gravosa zwischen Brasina und Ragusa vecchia, bei Topla 
und Meljine nächst Castellnuovo und zwischen Castellnuovo und Gruda 
mehrfach.

Microspora floccosa (Vauch.) Thr. In der böhm. Schweiz bei 
Niedergrund, Maxdorf, in der Edmundsklamm nächst Herrnskretschen, 
bei Eulau, Dittersbach, Hinter-Dittersbach, Haida, Steinschönau, 
Kreibitz, B. Leipa, Auscha, Kowarow und Mühlhausen nächst Tabor, 
Pilgram in Böhmen. — Bei Fiume und Martinscica.

M. amoena (Ktz.) Rbh. In Böhmen bei Johnsdorf nächst Brüx, 
Eulau, Nieder-, Mittel- und Obergrund, Peiperz, Maxdorf nächst 
Bodenbach, zwischen Herrnskretschen und Dittersbach, in der Um
gebung von Dittersbach mehrfach, bei B. Kamnitz, Kreibitz, Rabstein, 
Haida, Steinschönau, Auscha, B. Leipa, Mühlhausen nächst Tabor, 
Pilgram. — In Dalmatien bei Ombla nächst Ragusa spärlich.

M. e l e g a n s  nov. sp. [M. amoena (Ktz.) Rbh. var. tenuior 
Hansgirg in diesen Sitz.-Ber. 1889, I, p. 129] In Steiermark in der 
Mur bei Graz, bei Judendorf, zwischen Pöltschach und Sauerbrunn. 
— In der Umgebung von Fiume mehrfach. — In Dalmatien bei 
Ombla nächst Ragusa.

M. abbreviata (Rbh.) Lagrh. In Wiesengräben bei Gleisdorf in 
Steiermark. — Bei Fiume.

M. subsetacea (Ktz.) De Toni [Conferva subsetacea Ktz.] In der 
böhm. Schweiz bei Mittelgrund nächst Bodenbach.

Rhizoclonium hieroglyphicum (Ag.) Ktz. Bei Statenic nächst 
Ounetic in Böhmen. — In Steiermark bei Graz, Judendorf, Gratwein, 
Gleisdorf, an der Seidl’s Quelle bei Cilli, Steinbrück, Ratschach, 
Laak. — In Dalmatien bei Cannosa und Valdinoce nächst Ragusa 
spärlich. — In Bosnien bei Nieder- und Ober-Tuzla.

Var. lacustre (Ktz.) nob. [R. lacustre Ktz.] In Sümpfen zwischen 
Premstätten und Strassgang, bei Ober-Premstätten nächst Graz.

Cladophora fracta (Vahl.) Ktz. Bei Tuchomefic, Statenic und 
Ounetic nächst Prag, Johnsdorf nächst Brüx, Auscha, B. Leipa, Drum,
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Reichstadt, Patzau, Pilgram in Böhmen. — In Steiermark in Teichen 
bei Graz, in Sümpfen bei Rudersdorf, St. Martin, zwischen Prem
stätten und Strassgang, Ober-Premstätten, Gleisdorf, in Tümpeln an 
der Mur bei Wildon, bei Marburg, Cilli, Römerbad, Ratschach. — 
Bei Görz. — In Dalmatien bei Valdinoce nächst Ragusa.

C. insignis (Ag.) Ktz. In Böhmen bei Haber, Auscha, Drum, 
B. Leipa, Reichstadt, Mittel- und Niedergrund nächst Bodenbach. — 
Bei Fiume und Ragusa mehrfach.

C. glomerata (L.) Ktz. Bei Tuchomefic, Statenic, Ounetic nächst 
Prag, Johnsdorf nächst Brüx, Eulau, in der Elbe bei Tetschen, in 
der Kamnitz in der Edmundsklamm etc. bei Herrnskretschen, bei 
B. Leipa, Reichstadt, Neustadtei, Sandau, Drum, Gräber, Auscha, 
Haber, Haida, Steinschönau, Rabstein, Pilgram, Patzau in Böhmen. 
— In Steiermark bei Rudersdorf, Gratwein, Tobelbad, Gleisdorf 
nächst Graz, Wildon, Marburg, zwischen Pöltschach und Sauerbrunn, 
bei Cilli, St. Georgen, Tremersfeld, St. Christof, Tüffer mehrfach, 
Römerbad, Steinbrück, Laak, Lichtenwald. — Bei Podgora, Peuma, 
Solkan nächst Görz, Sagrado mehrfach. Zwischen Prosecco, Miramar, 
Opcina und Barcola nächst Triest. — Bei der Torpedofabrik etc. 
nächst Fiume, bei Martinscica. — In Dalmatien bei Metkowic, Can- 
nosa, Valdinoce, Ragusa, Gruda, Castellnuovo. — In Bosnien bei 
Doboj mehrfach, Nieder- und Ober-Tuzla, Simin-Han.

C. glomerata (L.) Ktz. nov. var. p e t r a e a  nob. Raschen meist 
klein, oft kaum 1 cm. lang, an Granit- oder Sandsteinfelsen etc. 
festgewachsen, dunkelgrün. Fäden oft nur spärlich verzweigt, leicht 
zerbrechlich. Aestchen zerstreut, gerade oder leicht bogenförmig 
gekrümmt, kurz, meist aus wenigen (1 bis 2, seltener mehr) Zellen 
bestehend. Zellen der Hauptfäden 30 bis 60, seltener bis 75 fi dick, 
kurz-cylindrisck oder fast quadratisch, an den Endtheilen der Fäden 
öfters an den Scheidewänden leicht eingeschnürt, 1/2 bis 2 mal so 
lang als breit, mit farbloser, an älteren Zellen meist deutlich ge
schichteter, 3 bis 9 dicker Membran. Die Rhizoidzellen mehrlappig, 
sehr dickwandig. Endzeilen der Aestchen meist breit abgerundet. Ein
zelne Zellen der Hauptfäden sind buckelförmig hervorgewölbt und 
öfters mit kurzen, gegliederten, rhizoidartigen Aestchen versehen. 
Aestchen fast so dick, wie der Hauptfaden, meist nur an einer Seite 
des Fadens entspringend. Vermehrung erfolgt durch eiförmige, zwei- 
wimperige, mit einem kleinen rothen Pigmentfleck versehene, 6 bis 
9 ft breite, 12 bis 15 fi lange Zoogonidien, welche in grosser Anzahl
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in einzelnen veg. Zellen (meist in Zellen am oberen Ende der 
Aestchen) entstehen.

In Bergbächen unter Mühlrinnen an stets vom Wasser beriesel
ten Felsen und Steinen festgewachsen. So in der böhm. Schweiz bei 
Mittelgrund nächst Bodenbach mit Microspora amoena und M. 
subsetacea.

C. declinata Ktz. In Böhmen bei B. Leipa. — In Steiermark 
bei Gratwein und Gleisdorf nächst Graz, Tremersfeld, Cilli, Pöltschach, 
Steinbrück, Ratschach, Laak. — Bei Görz mehrfach. — In der Fiu- 
mara etc. nächst Fiume mehrfach, bei Zengg. — In Dalmatien 
zwischen Cannosa und Valdinoce zerstreut, bei Gravosa und Ragusa 
mehrfach, bei Ombla, zwischen Brasina und Ragusa vecchia, bei Mel- 
jine und oberhalb Topla nächst Castellnuovo und am Wege von 
Castellnuovo durch Sutorinathal nach Gruda mehrfach.

C. canalicularis (Roth.) Ktz. In Dalmatien in Ragusa und 
zwischen Brasina und Ragusa vecchia.

C. sudetica Ktz. Bei Statenic nächst Ounetic in Böhmen.
Trentepohlia aurea (L.) Mart. In der böhm. Schweiz bei Nieder- 

Mittel- und Obergrund, Peiperz und Maxdorf nächst Bodenbach, in 
der Edmundsklamm, zwischen Herrnskretschen und Dittersbach, im 
Tetschener Schlossgarten, bei Hinter-Dittersbach, Steinschönau, Haida, 
B. Leipa, Reichstadt, B. Kamnitz, Auscha in Böhmen. — In Steier
mark am Schlossberg in Graz, Tobelbad, Gratwein, an Felsen etc. 
zwischen Judendorf und Gratwein, bei Wildon, Marburg, Unter-Kötsch, 
Cilli (insb. an Seidl’s Quelle), zwischen St. Christof und Tremersfeld 
nächst Cilli mehrfach, ebenso zwischen Pöltschach und Sauerbrunn, 
Tüffer, Steinbrück und Römerbad, Ratschach, Laak, an beiden Ufern 
der Save zwischen Ratschach und Hrastnigg, bei Lichtenwald. — 
Auf feuchten Felsen zwischen Gradisca und Sagrado nächst Görz 
spärlich, ebenso auf feuchten Kalksteinfelsen oberhalb der Bahnstation 
Pinguente in Istrien.

T  uncinata (Gobi) nob. In Wäldern bei Judendorf, Gratwein u. 
Tobelbad nächst Graz in Steiermark.

T. abietina (Flot.) Wille. Bei Reichstadt, B. Leipa, Rabstein 
nächst B. Kamnitz, in der böhm. Schweiz in der Edmundsklamm und 
am Wege von Herrnskretschen nach Dittersbach mehrfach, bei Hinter- 
Dittersbach, Peiperz und Maxdorf, Ober- und Mittelgrund nächst 
Bodenbach in Böhmen. — In Steiermark in Wäldern bei Tobelbad 
und Judendorf nächst Graz.
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Var. nov. c u p r e s s i c o l a  nob. Veget. Zellen 9 bis 15 ji breit,
1 bis V j2mal so lang in der Mitte, bauchig angeschwollen, meist 
elliptisch, dünnhäutig, mit goldgelb oder röthlich (durch Haemato
chrom) gefärbtem, ölartig glänzendem, seltener gelblichgrünem In
halte; Aestchen oft blos aus wenigen Zellen bestehend so dick wie 
der Hauptfaden. Am Grunde alter Cupressus-Bäume bei Gravosa u. 
Cannosa nächst Ragusa in Dalmatien mehrfach.

T. lagenifera (Hild.) Wille. In Warmhäusern des Schlossgartens 
in Tetschen und Reichstadt in Böhmen, im botanischen und in Sackl’s 
Garten in Graz. — An einer feuchten Mauer (Brunneneinfassung) 
mit Hypheotrix caldcóla und verschiedenen Chroococcaceen bei Valdi- 
noce nächst Ragusa in Dalmatien.

Nov. var. m e d i t e r r á n e a  nob. Die Zellen dieser in der freien 
Natur in Istrien, Dalmatien etc. häufig verbreiteten und von mir in 
diesen Sitz.-Ber. 1890, II, p. 109 kurz beschriebenen Form sind meist 
3 bis 4, seltener 6 bis 9 ^ breit, 1 bis 2mal so lang, seltener etwas 
kürzer, Endzeilen abgerundet. Geht auch in einen protococcus-artigen 
Zustand über, dessen kugelige etwa 6 g. breite Zellen meist gelb bis 
goldgelb, seltener durch Haematochrom röthlichgelb gefärbt sind.

Am Grunde alter Bäume bei Cittanova in Istrien, im Giardino 
publico und im Garten der Marine-Academie bei Fiume, bei Porto- 
Ré, Ragusa, Gravosa.

T. umbrina (Ktz.) Bor. In der böhm. Schweiz und im nördlichen 
Böhmen sehr verbreitet ; in Südböhmen bei Kowafow und Mühlhausen 
nächst Tabor, Patzau, Pilgram, Serowitz. — In Steiermark in Graz, 
bei Puntigam, Rudersdorf, Judendorf, Gratwein, Tobelbad, Gleisdorf, 
Premstätten, Lieboch, Wildon, Marburg, Kötsch, Pöltschach, St. Ge
orgen, Tremersfeld, St. Christof nächst Cilli, Tüffer, Römerbad, Stein
brück, Ratschach, Laak, Lichtenwald. — Bei Görz und Sagrado 
spärlich. — Im Prcedol nächst der Bahnstation Opcina var. q u e r c i n a 
(Ktz.) Rbh,, im Quietothale bei Pinguente mehrfach. Bei Martinscica 
nächst Fiume. — In Bosnien bei Doboj, Plocnik, Nieder- und Ober- 
Tuzla, Simin-Han.

T. de Baryana (Rbh.) Wille. Bei Auscha, B. Leipa, Reichstadt, 
Kowarow und Mühlhausen nächst Tabor, Pilgram in Böhmen. — In 
Sümpfen bei Ober-Premstätten in Steiermark.

Chlorotylium cataractarum Ktz. In Böhmen bei Klukowic und 
Holin im St. Procopi-Thale, bei Eulau nächst Bodenbach spärlich. — 
In Steiermark bei Rudersdorf, zwischen Judendorf und Gratwein, 
Gleisdorf und Wildon nächst Graz, Cilli insb. zwischen Tremersfeld
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und St. Christof, am Wege von Pöltschach nach Sauerbrunn, bei 
Tüffer, Römerbad, Steinbrück, Laak, Ratschach, Lichtenwald. — In 
den Küstenländern bei Görz und Pinguente spärlich. Im Abflüsse 
des Zwir, in der Fiumara und in Bächen und Quellen bei Fiume 
nicht selten, bei Martinscica, Zengg. — In Dalmatien bei Metkovic, 
Gravosa, Ragusa, Cannosa, Valdinoce, Ombla, zwischen Brasina und 
Ragusa vecchia mehrfach, ebenso bei Meljine und oberhalb Topla 
nächst Castellnuovo und zwischen Castellnuovo und Gruda. — In 
Bosnien in Zuflüssen der Jala bei Ober- und Nieder-Tuzla mehrfach.

Microthamnion Kützingianum Näg. Bei Haida, Auscha, Eulau 
nächst Bodenbach, in der Edmundsklamm nächst Herrnskretschen, 
bei Pilgram in Böhmen. — In Istrien in Sümpfen in Prcedol nächst 
der Bahnstation Opcina.

Vaucheria sessilis (Vauch.) D. C. In der böhm. Schweiz und in 
Nordböhmen sehr verbreitet; in Südböhmen bei Pilgram, Patzau, 
Serowitz, Mühlhausen und Kowafow. — In Steiermark in Graz, in 
Warmhäusern des botanischen und Sackl’s Gartens daselbst auch var. 
pachyderma (Walz.) nob., bei Puntigam, Judendorf, Gratwein, Tobel
bad, Gleisdorf, Premstätten, Lieboch, Wildon, Marburg, Kötsch, Cilli, 
Tremersfeld, St. Christof, Pöltschach, Tüffer, Römerbad, Steinbrück, 
Ratschach, Laak. — Bei Prosecco, Opcina und Barcola, in Sümpfen 
im Prcedol nächst Opcina. Bei Görz, Sagrado mehrfach. Bei Pin
guente, Cittanova, Fiume. In Dalmatien bei Metkowic, Cannosa, Ra
gusa, Castellnuovo mehrfach. — In Bosnien bei Doboj und Nieder- 
Tuzla.

V. geminata (Vauch.) D. C. In Böhmen bei Nieder- und Ober
grund etc. bei Bodenbach, Dittersbach, B.Leipa, Reichstadt, B. Kamnitz, 
Auscha, Eulau, Pilgram. Var. rivularis Hansg. bei Statenic, Tucho- 
mefic, Ounetic, Kowar, Kolin und Klukowic nächst Prag. — In Steier
mark bei Gratwein nächst Graz, Ober-Kötsch nächst Marburg, 
zwischen Pöltschach und Sauerbrunn, Cilli, Tremersfeld, Tüffer, Römer
bad, Steinbrück, Ratschach, Laak, Lichtenwald. — Bei Solkan nächst 
Görz. In der Fiumara und in Bächen bei Fiume und Martinscica 
mehrfach. Zwischen Prosecco und Miramar, Contovello und Barcola 
nächst Triest mehrfach, Pinquente, Cittanova. — In Dalmatien bei 
Metkowic, Ragusa, Cannosa, Valdinoce, Gravosa, Ombla, zwischen 
Brasina und Ragusa vecchia, Meljine, Topla nächst Castellnuovo und 
am Wege von Castellnuovo durch Sutorinathal nach Gruda mehrfach. 
— In Bosnien bei Ober-Tuzla.

Botrydium granulatum (L.) Rostaf. et Wor. In Böhmen am Ufer
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der Elbe bei Bodenbach und Tetschen mehrfach, bei Dittersbach. — 
In Bosnien bei Doboj und Nieder-Tuzla.

Pandorina morum Bory. Bei Johnsdorf nächst Brüx, Maxdorf 
nächst Bodenbach, B. Leipa, Reichstadt, Auscha, Kowarow und Mühl
hausen nächst Tabor, Patzau, Pilgram in Böhmen. In Steiermark in 
Sümpfen zwischen Strassgang und Premstätten, bei Ober-Premstätten, 
Wildon nächst Graz auch im grossen Wasserbassin im botanischen 
Garten daselbst, in Teichen bei Cilli.

Eudorina elegans Ehrb. In Teichen bei Ober-Premstätten nächst 
Graz in Steiermark.

Chlamydomonas pulvisculus (Müll.) Ehrb. Bei Tuchomefic, Sta- 
tenic und Ounetic nächst Prag, in der Edmundsklamm nächst Herrns- 
kretschen, bei Dittersbach, Haida, Kreibitz, Steinschönau, B. Leipa, 
Auscha, Kowarow und Mühlhausen nächst Tabor, Patzau, Pilgram in 
Böhmen. — In Steiermark in Teichen bei Graz, in Sümpfen zwischen 
Strassgang und Premstätten, Gleisdorf, Ober-Premstätten, Wildon, 
Cilli. — In Istrien in Sümpfen im Prcedol nächst der Bahnstation 
Opcina.

Haematococcus lacustris (Girod.) Rostaf. In Steiermark bei Graz, 
zwischen Premstätten und Strassgang und bei Ober-Premstätten. — 
In Bosnien bei Plocnik nächst Doboj.

Hydrodiction reticulatum (L.) Lagrh. Im Bielagrund nächst 
Bodenbach in Böhmen,

Pediastrum integrum Näg. In Steiermark in Graz.
P. Boryanum (Turp. Menegh. In Böhmen bei Eulau, Ditters

bach, B. Leipa, Kreibitz, B. Kamnitz, Haida, Auscha, Kowarow und 
Mühlhausen nächst Tabor, Patzau, Pilgram. — In Steiermark in 
Sümpfen zwischen Strassgang und Premstätten nächst Graz, bei Lieboch, 
in Tümpeln an der Mur bei Wildon, in Teichen bei Marburg, bei 
Römerbad auch var. brevicorne A. Br. — In Istrien in Sümpfen im 
Prcedol nächst der Bahnstation Opcina spärlich. In Dalmatien 
zwischen Gravosa und Ragusa.

P. duplex Meyen. Bei B. Kamnitz, Kreibitz, Auscha, B. Leipa, 
Reichstadt, Eulau nächst Bodenbach, Kowarow und Mühlhausen nächst 
Tabor, Patzau, Pilgram in Böhmen. — In Steiermark bei Ober-Prem
stätten, zwischen Strassgang und Premstätten, Lieboch, Wildon, in 
Teichen bei Kötsch nächst Marburg auch var. microporum A. Br., 
bei Römerbad.

P. forcipatum (Corda) A. Br. Bei B. Leipa, Kreibitz, B. Kamnitz 
Auscha, Kowarow und Mühlhausen nächst Tabor, Pilgram in Böhmen
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— In Steiermark bei Ober-Premstätten nächst Graz und bei Kötsch 
nächst Marburg.

P. tetras (Ehrb.) Ralfs. Bei B. Kamnitz, B. Leipa, Pilgram, 
Patzau, Kowafow und Mühlhausen in Böhmen. — In Steiermark in 
Sümpfen zwischen Strassgang und Premstätten, bei Ober-Premstätten, 
Kötsch nächst Marburg.

Sorastrwn spinulosum Näg. Bei B. Leipa in Böhmen. — In 
Sümfen zwischen Strassgang und Premstätten in Steiermark.

Coelastrum microporum Näg. In Teichen und Sümpfen bei Brenn, 
Straussnitz etc. nächst B. Leipa, bei Drum, Auscha, B. Kamnitz, 
Kreibitz, Warnsdorf, Eulau, Dittersbach, Kowafow und Mühlhausen 
nächst Tabor, Patzau, Pilgram in Böhmen. — In Steiermark in 
Teichen bei Marburg, bei Ober-Premstätten, zwischen Strassgang und 
Premstätten, Lieboch und Wildon nächst Graz.

Scenede&mus bijugatus (Turp.) Ktz. Bei Klukowic und Holin im 
St. Procopi-Thale, Tuchomefic, Statenic, Ounetic nächst Prag; Eulau, 
Rothberg, Maxdorf nächst Bodenbach, Dittersbach, in der Edmunds
klamm nächst Herrnskretschen; bei B. Leipa, Auscha, Drum, Warns
dorf, Sandau, B. Kamnitz, Haida, Neudörfel, Kreibitz, Kowafow und 
Mühlhausen nächst Tabor, Patzau, Pilgram in Böhmen. — In Steier
mark in Teichen bei Graz, in Sümpfen bei Rudersdorf, zwischen 
Strassgang und Premstätten, Gleisdorf, Ober-Premstätten, Lieboch, 
Wildon, Marburg, Römerbad, Ratschach, Laak. — In Istrien in 
Sümpfen im Prcedol nächst der Bahnstation Opcina spärlich.

S. denticulatus Lagrh. Bei B. Kamnitz, Haida, Rabstein, Markers
dorf, Dittersbach, B. Leipa, Kowafow und Mühlhausen nächst Tabor, 
Pilgram in Böhmen. — In Steiermark in Teichen bei Kötsch nächst 
Marburg, bei Ober-Premstätten, zwischen Strassgang und Premstätten, 
bei Wildon nächst Graz.

S. quadricauda (Turp.) Breb. Bei Klukowic nächst Prag, Eulau, 
Dittersbach, B. Kamnitz, Haida, Rabstein, Kreibitz, Warnsdorf, B. Leipa, 
Drum, Brenn, Auscha, Kowafow u. Mühlhausen nächst Tabor, Patzau, 
Pilgram, Serowitz in Böhmen. — In Steiermark bei Wildon, Lieboch, 
Ober-Premstätten, zwischen Strassgang und Premstätten, in Teichen 
bei Graz und Marburg, Römerbad, Tüffer, Ratschach. — In Istrien 
im Prcedol nächst Opcina.

S. obliquus (Turp.) Ktz. Bei Eulau, Dittersbach, B. Leipa 
mehrfach, Reichstadt, B. Kamnitz, Rabstein, Kreibitz, Warnsdorf 
Auscha, Kowafow und Mühlhausen nächst Tabor, Pilgram, Serowitz 
in Böhmen. — In Steiermark in Teichen bei Graz, Marburg, Ober-
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Premstätten, in Sümpfen bei Rudersdorf, zwischen Strassgang und 
Premstätten, bei Wildon nächst Graz.

Sciadium arbuscula A. Br. In Teichen bei B. Leipa, Kowafow 
und Mühlhausen nächst Tabor in Böhmen.

Ophiocyiium parvulum (Perty) A. Br. Bei Eulau, Dittersbach, 
B. Kamnitz, Haida, Steinschönau, Kreibitz, Warnsdorf, B. Leipa, 
Brenn, Reichstadt, Drum, Auscha, Kowafow und Mühlhausen nächst 
Tabor, Pilgram, Patzau in Böhmen. — In Steiermark bei Marburg, 
Gleisdorf, Ober-Premstätten, zwischen Strassgang und Premstätten, 
bei Lieboch und Wildon nächst Graz. — In Istrien in Sümpfen im 
Prcedol nächst der Bahnstation Opcina.

0. maius Näg. Bei B. Leipa, Auscha und Eulau in Böhmen.
0. cochleare (Eichw.) A. Br. Bei B. Leipa. — In Istrien im 

Prcedol nächst Opcina.
Rhaphidium polymorphum Fres. Bei Eulau und Rothberg nächst 

Bodenbach, in der Edmunsklamm nächst Herrnskretschen, Ditters
bach, B. Leipa, Rabstein, B. Kamnitz, Kreibitz, Warnsdorf, Reichstadt, 
Drum, Auscha, Mühlhausen und Kowafow nächst Tabor, Pilgram, 
Patzau, Serowitz; var. falcatum (Corda) Rbh. bei B. Kamnitz und 
B. Leipa in Böhmen. — In Steiermark in Teichen bei Marburg, in 
Sümpfen bei Rudersdorf, Gleisdorf, zwischen Strassgang und Prem
stätten, bei Ober-Premstätten, Lieboch, Wildon. — In Istrien in 
Sümpfen im Prcedol nächst der Bahnstation Opcina.

R. falcula A. Br. Bei B. Kamnitz und Kreibitz.
R. convolutum (Corda) Rbh. Bei Pilgram und B. Leipa.
Selenastrum Bibraianum Reinsch. Bei Markersdorf nächst Böhm.

Kamnitz, Neudörfel nächst Kreibitz. — In Steiermark bei Wildon 
und Ober-Premstätten nächst Graz.

S. gracile Reinsch. In Sümpfen zwischen Strassgang und Prem
stätten nächst Graz in Steiermark.

Tetraedron trigonum (Näg.) Hansg. Bei B. Leipa, Kowafow und 
Mühlhausen nächst Tabor in Böhmen. — In Steiermark zwischen 
Strassgang und Premstätten nächst Graz auch var. inerme Hansg-

T. reguläre Ktz. Bei Neudörfel nächst Kreibitz in Böhmen. — 
Bei Ober-Premstätten in Steiermark. — In Istrien in Sümpfen im 
Prcedol nächst der Bahnstation Opcina spärlich.

T. minimum (A. Br.) Hansg. Bei Ober-Premstätten in Steiermark.
Eremosphaera viridis De By. Bei B. Kamnitz.
Characium subulatum A. Br. Bei Eulau, Hinter-Dittersbach, 

Kreibitz, Auscha in Böhmen. — In Steiermark bei Premstätten nächst
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Graz, Kötsch nächst Marburg, Römerbad. — Bei Solkan nächst Görz, 
St. Martin nächst Pinguente. — In Dalmatien bei Ragusa.

Ch. strictum A. Br. In Steiermark bei Ober-Premstätten nächst 
Graz, in Römerbad auf Cladophoren. — Bei Solkan nächst Görz.

Ch. Sieboldii A. B. Bei Metkowic in Dalmatien.
Ch. Nägelii A. Br. In Steiermark in Teichen bei Marburg, bei 

Ober-Premstätten, in Sümpfen zwischen Strassgang und Premstätten 
nächst Graz, bei Römerbad.

Ch longipes Rbh. Bei B. Leipa und Eulau nächst Bodenbach 
in Böhmen. — Bei Gleisdorf, Ober-Premstätten und zwischen Strass
gang und Premstätten in Steiermark.

Tetraspora gelatinosa (Yauch.) Desv. Bei Patzau, Pilgram, Auscha 
in Böhmen. — Bei Metkowic, Cannosa, Yaldinoce und Brasina nächst 
Ragusa in Dalmatien.

T. lubrica (Roth.) Ag. Bei Dittersbach, Hermskretschen, Böhm. 
Leipa in Böhmen.

Schizochlamys gelatinosa A. Br. Bei B. Kamnitz und Auscha in 
Böhmen.

Kentrosphaera Fasciolae Bzi. Bei Drum, Auscha, B. Leipa, Mittel
grund nächst Bodenbach in Böhmen. — In Dalmatien bei Valdinoce 
nächst Ragusa. — In Istrien im Prcedol nächst Opcina auf im Wasser 
theilweise untergetauchten Steinen; an einem Brunnen in Triest.

Pdlmodactylon varium Näg. Bei Liptitz nächst Dux, Eulau, 
Dittersbach, Pilgram, B. Leipa in Böhmen.

Apiocystis Brauniana Näg. Bei Brenn nächst B. Leipa. — In 
Teichen bei Ober-Premstätten nächst Graz in Steiermark.

Chlorochytrium lemnae Cohn. In Sümpfen zwischen Strassgang 
und Premstätten nächst Graz in Steiermark.

Hormospora mutabilis Näg. Bei Steinschönau nächst B. Kamnitz.
Geminella interrupta (Turp.) Lagrh. Bei B. Leipa, Pilgram. — 

In Steiermark in Tümpeln an der Mur bei Wildon und in Sümpfen 
bei Ober-Premstätten nächst Graz. — In Dalmatien bei Ragusa.

Staurogenia rectangularis (Näg.) A. Br. Bei Kreibitz, B. Leipa, 
Auscha, Kowafow nächst Tabor in Böhmen. — In Steiermark in 
Teichen bei Kötsch nächst Marburg, bei Ober-Premstätten, zwischen 
Strassgang und Premstätten und bei Wildon nächst Graz.

Dictyosphaerium reniforme Bulnh. In Sümpfen bei B. Leipa und 
Pilgram in Böhmen. — In Steiermark b. Ober-Premstätten nächst Graz.

D. pulchellum Wood. In Böhmen bei Kreibitz, B. Leipa, Pilgram, 
Kowaiow und Mühlhausen nächst Tabor. — In Steiermark bei Ober- 
Premstätten, in Sümpfen zwischen Strassgang u. Premstätten nächst Graz.
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Oocardium stratum Näg. In Dalmatien zwischen Castellnuovo 
und Gruda mit Allogonium Wolleanum Hansg. gesellig.

NephrocytiumAgardhianum Näg. Bei B. Leipa, Auscha, Mühl
hausen nächst Tabor, Pilgram in Böhmen.

N. Nägelii Grün. Bei Dittersbach, B. Kamnitz, B. Leipa, Ko- 
wafow und Mühlhausen nächst Tabor. — In Steiermark bei Wildon 
und Ober-Premstätten nächst Graz.

Oocystis solitaria'Wittx. Bei B. Kamnitz, Eulau, B. Leipa, Peiperz 
und Maxdorf nächst Bodenbach, Auscha, Kowarow und Mühlhausen 
nächst Tabor, Pilgram in Böhmen. — In Steiermark in Teichen bei 
Cilli, Graz, Ober-Premstätten, in Sümpfen bei Judendorf, zwischen 
Strassgang und Premstätten, Gleisdorf und Wildon nächst Graz.

Var. rupestris (Krch.) nob. In der böhm. Schweiz bei Nieder-, 
Mittel- u. Obergrund, in der Edmundsklamm nächst Herrnskretschen 
und bei Hinter-Dittersbach. — In Steiermark bei Pöltschach, Tremers- 
feld nächst Cilli, Steinbrück, Ratschach, Laak. — Bei Görz undPin- 
guente spärlich. — In Dalmatien bei Cannosa nächst Ragusa und in 
den auf Kalksteinfelsen gebauten Festungsgräben von Ragusa.

O. Nägelii A. Br. In Sümpfen bei B. Leipa und Pilgram in 
Böhmen.

Pleurococcus miniatus (Ktz.) Näg. In Warmhäusern im Schloss
garten in Tetschen und Reichstadt in Böhmen, im botanischen und 
Sackl’s Garten in Graz in Steiermark, im Giardino publico bei Fiume 
spärlich. In der freien Natur in höhlenartigen Vertiefungen an Sand
steinfelsen in der Edmundsklamm und bei Niedergrund in der böhm. 
Schweiz auch bei B. Leipa, ebenso bei Görz mehrfach.

P. crenulatus Hansg. Bei Mittelgrund nächst Bodenbach in 
Böhmen.

P. vulgaris (Grev.) Menegh. Var. cohaerens Wittr. An hundert
jährigen Platanen bei Cannosa nächst Ragusa. Bei Barcola nächst 
Triest. Bei Sagrado und Gradisca nächst Görz. Var. minor (Ktz.) 
Krch. In Steiermark bei Marburg, Wildon und Puntigam nächst 
Graz. — In Dalmatien bei Cannosa nächst Ragusa in einer Form 
(f. g l o me r a t u s  nob.), deren Zellen etwa 3 ft dick und zu 8 bis 
vielen in rundlichen oder formlosen, 12 bis 15 ft breiten Zellenhaufen 
dicht vereinigt waren an zeitweise inundirten Steinen in einem offenen 
Brunnen.

P. aureo-viridis (Ktz.) Rbh. In Warmhäusern im Sackl’s Garten 
in Graz.
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P. tectorum Trevis. Bei Tobelbad und Judendorf nächst Graz 
in Steiermark.

P. rufescens Bröb. Bei Steinbrück, Ratschach und Laak in 
Steiermark.

P. angulosus (Corda) Menegh. In Böhmen bei Pilgram, Kowafow 
und Mühlhausen uächst Tabor, B. Leipa. — In Steiermark bei Wildon, 
Ober-Premstätten, zwischen Strassgang und Premstätten im grossen 
Wasserbassin im botan. Garten in Graz.

P. mucosus (Ktz.) Rbh. Im nördlichen Böhmen mehrfach. Bei 
Graz und Gleisdorf in Steiermark. — Bei Görz, Sagrado, Fiume. — 
In Dalmatien bei Ragusa.

Gloeocystis vesiculosa Näg. Bei B. Leipa, Reichstadt, Dittersbach, 
Nieder-, Mittel- und Obergrund, zwischen Peiperz und Maxdorf in 
der Edmundsklamm in der böhm. Schweiz nicht selten. — Bei Sa
grado nächst Görz.

Nov. var. c a l d a r i o r u m  nob. Lager gallertig, dunkelgrün, 
formlos. Veget. Zellen kugelig oder fast kugelig, meist 8 bis 10 p 
breit (mit der Gallerthülle 18 bis 24 p  breit), einzeln oder zu 2—4 
in kugeligen oder elliptischen, etwa 30 p breiten und langen Familien 
vereinigt. Gallerthüllen farblos, deutlich geschichtet, sonst wie bei 
der typischen Form. In Warmhäusern auf feuchten Mauern. So im 
Schlossgarten in Tetschen und Reichstadt in Böhmen, in Sackl’s 
Warmhäusern bei Graz in Steiermark.

G. quaternata (Ktz.) Rieh. [Gloeocapsa quaternata Ktz.] In der 
böhm. Schweiz bei Nieder- und Mittelgrund, zwischen Peiperz und 
Maxdorf, in der Edmundsklamm und am Wege von Herrnskretschen 
zum Prebischthor mehrfach.

G. fenestralis (Ktz.) A. Br. Im Schlossgarten in Tetschen und 
Reichstadt in Böhmen; im Sackl’s Garten bei Graz in Steiermark; 
im Giardino publico bei Fiume.

G. rupestris (Lyngb.) Rbh. In der böhm. Schweiz häufig, bei 
Eulau, Dittersbach, bei B. Kamnitz, Auscha, B. Leipa, Reichstadt in 
Böhmen. — In Steiermark am Schlossberg in Graz, bei Wildon, 
Judendorf, Pöltschach und Cilli. Bei Görz und Pinguente spärlich.

G. gigas (Ktz.) Lagrh. Bei B. Leipa, Reichstädt, Auscha, Ko- 
warow nächst Tabor, Pilgram in Böhmen. — In Istrien im Prcedol 
nächst Opcina spärlich. — In Dalmatien bei Metkowic.

Palmelia mucosa Ktz. Bei Kreibitz, B. Leipa, B. Kamnitz, 
Pilgram in Böhmen. — In Steiermark bei Graz, Cilli und Ratschach. 
— In Bosnien bei Doboj. — In Dalmatien bei Ragusa, Gruda, Castell-

Tr. mathematicko-pi'lrodovödeckä. 21
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nuovo. — Bei Fiume im Abflüsse des warmen Wassers aus der Tor
pedofabrik in einer Form, deren kugelige Zellen 9 bis 12 ft breit, 
sehr dünnhäutig und mit einem wandständigen, plattenförmigen, blass
grünem Chlorophyllträger versehen waren.

P . stigeoclonn Cienk. Bei Auscha und B. Leipa. — In Steier
mark bei Lieboch und Kudersdorf nächst Graz. — In Dalmatien bei 
Metkowic, Cannosa nächst Ragusa.

P. botryoides Ktz. In der böhm. Schweiz und im nördlichen 
Böhmen häufig. — In Steiermark in Graz (auch in Warmhäusern), 
bei Tobelbad, Judendorf, Gleisdorf, Strassgang, Premstätten, Tremers- 
feld nächst Cilli, Pöltschach, St. Georgen. — Bei Görz und Pinquente. 
In der Umgebung von Fiume mehrfach. — In Dalmatien bei Metko
wic, Cannosa, Yaldinoce nächst Ragusa, zwischen Brasina und Ra
gusa vecchia, Castellnuovo, Gruda spärlich.

P. miniata Leibi. In Böhmen bei Eulau, Nieder- und Mittel
grund, Peiperz nächst Bodenbach, Edmundsklamm nächst Herras- 
kretschen, bei Dittersbach, B. Leipa, Reichstadt, Gräber, Auscha, 
Warnsdorf, Kreibitz, Haida, B. Kamnitz, Mühlhausen nächst Tabor, 
Patzau, Pilgram. — In Steiermark in Graz, bei Gratwein, Judendorf, 
Gleisdorf, Premstätten, Wildon, Pöltschach, Tremersfeld nächst Cilli, 
Römerbad, Tüffer, Steinbrück, Ratschach, Laak. — Bei Görz, Gradisca, 
Sagrado, Nabresina, Contovello, Pinguente. Bei Fiume und Cittanova.
•— In Dalmatien bei Castellnuovo, Gruda, Ragusa.

Stichococcus bacillaris Näg. In der böhm. Schweiz und im nörd
lichen Böhmen sehr verbreitet; in Südböhmen bei Serowitz, Pilgram, 
Patzau, Kowafow und Mühlhausen nächst Tabor. — In Steiermark 
bei Graz, Puntigam, Gratwein, Judendorf, Tobelbad, Gleisdorf, Prem
stätten, Lieboch, Wildon, Marburg, Kötsch, St. Georgen, Pöltschach, 
Cilli, Tremersfeld, Tüffer, Römerbad, Steinbrück, Ratschach, Laak. — 
Bei Görz, Gradisca, Sagrado, Prosecco, Opcina, Contovello nächst 
Triest, Cittanova, Pinguente mehrfach, Fiume, Martinscica', Zara, 
Metkowic, Ragusa, Cannosa, Yaldinoce, Ombla, zwischen Brasina und 
Ragusa vecchia, bei Gruda, Castellnuovo. — In Bosnien bei Doboj, 
Ober- und Nieder-Tuzla. Var. maximus nob. In der böhm. Schweiz 
und in Nordböhmen mehrfach; in Steiermark in Graz, Marburg und 
Steinbrück. Bei Fiume.

Dactylothece Braunii (A. Br.) Lagrh. In Warmhäusern im 
Tetschener Schlossgarten in Böhmen, im Sackl’s Garten in Graz.

D. conßuens (Ktz.) nob. [Gloeocapsa confluens Ktz.] In der böhm. 
Schweiz bei Nieder- und Mittelgrund, Peiperz und Maxdorf nächst

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Algologische und bacteriologische Mittheilungen. 323

Bodenbach, in der Edmundsklamm und bei Prebischthor nächst Herrns- 
kretschen mehrfach.

D. ma c r o c o c c a  nov. sp. Lager gelblich oder schmutziggrün 
gefärbt, formlos, schleimig-gallertig, mehr oder weniger ausgebreitet. 
Veget. Zellen ohne Gallerthüllen 4 bis 6 ft breit, 2 bis 3mal so lang, 
meist cylindrisch, gerade oder leicht gekrümmt, an beiden Enden 
abgerundet, mit den farblosen, deutlich geschichteten Gallerthüllen 
10 bis 14 ft breit, 15 bis 25 ft lang, einzeln, seltener zu zwei hinter 
einander, im plasmatischen Zellinhalte mit einem wandständigen, 
plattenförmigen Chlorophore.

In der böhm. Schweiz auf feuchten Sandsteinfelsen, so bei Nieder- 
und Mittelgrund und in der Edmundsklamm nächst Herrnskretschen 
in Böhmen. — In Steiermark in Sackl’s Warmhäusern bei Graz auf 
feuchten Fensterscheiben.

Inoderma lamellosum Ktz. In der böhm. Schweiz zwischen Peiperz 
und Maxdorf, bei Mittelgrund nächst Bodenbach. — In Steiermark 
bei Judendorf nächst Graz, Pöltschach und Tüffer. — In Istrien bei 
Pinguente.

I. maius nob. Bei Mittelgrund und in der Edmundsklamm in 
der böhm. Schweiz. — In Sackl’s Warmhäusern bei Graz in Steiermark.

Protococcus viridis Ag. var. pulcher (Krch.) Hansg. Bei B. Leipa, 
Reichstadt, Eulau, Bodenbach. Var. insignis Hansg. Bei Graz in 
Steiermark.

P. glomeratus Ag. In Steiermark bei Graz, Judendorf, Tremers- 
feld nächst Cilli, Steinbrück, Laak. — Bei Fiume mehrfach, ebenso 
bei Görz, Gradisca und Sagrado, Nabresina, Contovello nächst Triest, 
Pinguente.

P. grumosus Rieh.1) In Warmhäusern im Schlossgarten in Tetschen 
und Reichstadt in Böhmen; in Sackl’s Garten nächst Graz in Steier
mark. In höhlenartigen Vertiefungen in Sandsteinfelsen bei Nieder- 
und Mittelgrund, zwischen Peiperz und Maxdorf, in der Edmunds
klamm in der böhm. Schweiz. — Auf feuchten Felsen an der Mündung 
des Quieto bei Cittanova und Pinguente in Istrien.

P. caldariorum Mag. Im Schlossgarten in Tetschen und Reich
stadt in Böhmen. In Steiermark im botanischen und Sackl’s Garten 
in Graz.

P. variabilis Hansg. In Warmhäusern des Tetschener Schloss
gartens in Böhmen; in Sackl’s Warmhäusern in Graz. Auch in der

*) Siehe *) Anmerk, auf p. 116 iu diesen Sitz.-Ber. 1890, II.
21*
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freien Natur auf Kalksteinfelsen bei Judendorf nächst Graz und bei 
Nabresina und Contovello nächst Triest.

P. cinnamomeus Ktz. In Sackl’s Warmhäusern bei Graz in 
Steiermark.

P. olivaceus Rbh. Bei B. Leipa, Auscha, Maxdorf nächst Boden
bach in Böhmen. In Istrien im Prcedol nächst Opcina.

P. infusionum (Schrank) Krch. [Chlorella infusionum Beyerk.]1) 
Bei Eulau, Dittersbach, Maxdorf nächst Bodenbach, B. Leipa, Drum. 
Auscha, Warnsdorf, Kreibitz, Haida, Böhm. Kamnitz, Kowafow und 
Mühlhausen nächst Tabor, Pilgram, Patzau in Böhmen. — ln Steier
mark in Teichen bei Graz, Marburg, in Sümpfen bei Rudersdorf, 
zwischen Strassgang und Premstätten, Ober-Premstätten, Gleisdorf, 
Liebsch, Wildon, Ratschach. — In Istrien im Prcedol nächst Opcina, 
bei Pinguente spärlich. In Dalmatien bei Metkowic, Yaldinoce nächst 
Ragusa.

P. botryoides (Ktz.) Krch. In Dalmatien bei Obod nächst Ra
gusa. — Var. nidulans Hansg. Bei Auscha, B. Leipa, Brenn, Böhm. 
Kamnitz, Haida, Kowafow und Mühlhausen nächst Tabor, Pilgram in 
Böhmen. — In Steiermark im Gloeotrichia-Lager bei Wildon und 
Ober-Premstätten; in Teichen bei Kötsch nächst Marburg.

Urococcus insignis (Hass.) Ktz. In Böhmen bei Reichstadt, B. 
Leipa, Auscha; in der böhm. Schweiz nicht selten; bei Böhm. 
Kamnitz, Eulau, Johnsdorf nächst Brüx. — In Steiermark bei Juden
dorf, Tobelbad, Premstätten nächst Graz, Gleisdorf, Wildon, Marburg, 
Tremersfeld nächst Cilli, Pöltschach, Römerbad, Steinbrück, Ratschach. 
— Auf feuchten Felsen nächst Görz und bei Pinguente mehrfach 
zerstreut.

Trochiscia hirta (Reinsch) nob. Bei Eulau nächst Bodenbach in 
Böhmen.

T. aciculifera (Lagrh.) nob. var. pulcher nob. Bei Reichstadt 
zwischen Dittersbach und Hinter-Dittersbach, Peiperz und Maxdorf, 
bei Mittelgrund und in der Edmundsklamm in der böhm. Schweiz.

T. stagnalis Hansg. Bei Maxdorf nächst Bodenbach, Ditters
bach in Böhmen. — In Istrien im Prcedol nächst Opcina.

Dactylococcus infusionum Näg. In Steiermark in Teichen bei 
Graz und Cilli. — Bei Ragusa und Brasina in Dalmatien. — In

x) Die neulich von Beyerinck (in der Botanischen Zeitung 1890) aufgestellte 
Gattung Chlorella ist, wie der Yerf. im Vorhergehenden nachgewiesen hat, ein
zuziehen.
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Böhmen bei Dittersbach und B. Leipa. — Im Prcedol nächst Opcina 
in Istrien.

D. caudatus (Reinsch) Hansg. In der böhm. Schweiz nicht selten, 
bei Haida, Steinschönau, Kreibitz, Auscha, Drum, B. Leipa, Reich
stadt, Patzau, Pilgram in Böhmen. — In Steiermark bei Judendorf, 
Tobelbad, Premstätten, Pöltschach, Laak und Steinbrück.

D. raphidioides Hansg. Bei Nieder- und Obergrund, zwischen 
Peiperz und Maxdorf, in der Edmundsklamm nächst Herrnskretschen, 
bei Dittersbach, Böhm. Kamnitz. — In Steiermark bei Judendorf 
nächst Graz.

Botryococcus Braunii Ktz. Bei Klukowic nächst Prag, Böhm. 
Kamnitz, Markersdorf, Kreibitz, B. Leipa, Auscha, Eulau, Ditters
bach, Kowafow und Mühlhausen nächst Tabor, Pilgram, Serowitz in 
Böhmen; var. mucosus Lagsh. In der Edmundsklamm nächst Herrns
kretschen. — In Steiermark im grossen Wasserbasin im botanischen 
Garten in Graz, in Teichen bei Kötsch nächst Marburg.

Mougeotia scalaris Hass. In der Edmundsklamm in der böhm. 
Schweiz.*)

M. parvula Hass. Bei Eulau, Maxdorf nächst Bodenbach, Dit
tersbach, B. Leipa, Reichstadt, Drum, Auscha, Kreibitz, Böhm. Kamnitz, 
Kowaiow und Mühlhausen nächst Tabor, Patzau, Pilgram in Böhmen. 
— In Steiermark in Teichen bei Graz, in Sümpfen bei Rudersdorf, 
zwischen Strassgang und Premstätten, Ober-Premstätten, Gleisdorf, 
Wildon, in Teichen bei Marburg, bei Römerbad, Ratschach, Tremers- 
feld nächst Cilli. — Bei Sagrado nächst Görz. — In Dalmatien bei 
Ragusa.

M. nummuloides Hass. Bei Topla nächst Castellnuovo in Dal
matien.

M. genuflexa (Dillw.) Ag. Bei Tuchomefic, Kowar, Zakolan, Sta- 
tenic, Ounetic nächst Prag, Johnsdorf nächst Brüx, Eulau, in der 
böhm. Schweiz, in Nord- und Südböhmen häufig verbreitet. — In 
Steiermark bei Graz, Rudersdorf, zwischen Strassgang und Prem
stätten, Ober-Premstätten, Gleisdorf, Lieboch, Wildon, Marburg, 
Kötsch, St. Christof, Tremersfeld, St. Georgen, Cilli, Steinbrück, Laak, 
Tüffer, Ratschach. — Bei Görz und Sagrado, im Prcedol nächst Op- l

l) Eine dieser Mougeotia ähnliche sterile Art, deren veget. Zellen jedoch 
bloss 15 bis 18 [i breit, 5- bis lOmal so lang, die Fäden zu gelblich-grünen, nicht 
schlüpferigen Räschen an feuchten Felsen vereinigt waren, sammelte ich zwischen 
Miramar und Barcola nächst Triest auch auf feuchten Kalksteinfelsen in Dalmatien 
mehrfach.
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cina, bei Pinguente mehrfach. — In der näheren Umgebung von 
Fiume mehrfach, bei Martinscica. — In Dalmatien bei Metkowic, 
Ragusa (auch in den Festungswällen), bei Cannosa, Gravosa, Gruda, 
Castellnuovo. — In Bosnien bei Doboj, Nieder- und Ober-Tuzla, 
Simin Han. Var. gracilis (Ktz.) Reinsch. Bei Fiume, Graz in Steier
mark, Meljine nächst Castellnuovo in Dalmatien.

M. viridis (Ktz.) Wittr. Bei Eulau, Mittelgrund und Maxdorf 
nächst Bodenbach, Dittersbach, Hinter-Dittersbach, in der Edmunds
klamm nächst Herrnskretschen, Haida, Böhm. Kamnitz, Rabstein,
B. Leipa, Kowarow und Mühlhausen nächst Tabor in Böhmen. — In 
Steiermark bei Premstätten nächst Graz, Wildon, Lieboch, Gleisdorf 
Kötsch nächst Marburg.

Zygnema chalybeospermum Hansg. nov. var. gracile nob. Veget. 
Zellen bloss 20 bis 24 g breit, 2- bis 4mal so lang, Zygoten 24 bis 
30 g breit, kugelig, elliptisch, seltener mit einem höckerartigen Aus
wüchse, welcher in den Copulationskanal hineinragt, versehen, 24 bis 
36 g lang, mit schwärzlich stahlblau gefärbtem Mesospor, sonst wie 
bei der typischen Form. In Bergbächen in Dalmatien nicht selten, 
so bei Cannosa, Valdinoce, zwischen Brasina und Ragusa vecchia, 
bei Castellnuovo mehrfach. Auch bei Sagrado und Görz.

Zygnema cruciatum (Vauch.) Ag. Bei B. Leipa, Auscha, Böhm. 
Kamnitz.

Z . stellinum (Vauch.) Ag. Bei Klukowic, Tuchomefic, Statenic, 
Ounetic, Kowar, Zakolan nächst Prag, Johnsdorf nächst Brüx, Eulau. 
In der böhm. Schweiz, in Nord- und Südböhmen häufig verbreitet.
— In Steiermark bei Graz, Tobelbad, zwischen Strassgang und Prem
stätten, Ober - Premstätten, Gleisdorf, Lieboch, Wildon, Marburg, 
Kötsch, Cilli, Tremersfeld, St. Georgen, Tüffer, Steinbrück, Ratschach.
— Bei Sagrado, Görz, im Prcedol nächst Opcina, bei Pinguente, 
Cittanova, Martinscica nächst Fiume. — In Dalmatien bei Metkowic, 
Ragusa, Gruda, Castellnuovo mehrfach.

Z. pectinatum (Vauch.) Ag. Bei Böhm. Leipa. — In Steiermark 
in Teichen bei Graz, in Sümpfen zwischen Strassgang und Prem
stätten reichlich, Ober-Premstätten, Gleisdorf, Kötsch nächst Marburg, 
Tremersfeld nächst Cilli, Ratschach. — In Dalmatien bei Brasina 
nächst Ragusa, Meljine und Topla nächst Castellnuovo, zwischen Castell
nuovo und Gruda.

Z. ericetorum (Ktz.) Hansg. Bei Johnsdorf nächst Brüx, Eulau; 
in der böhm. Schweiz und im nördlichen Böhmen nicht selten; in 
Südböhmen bei Kowafow und Mühlhausen nächst Tabor, Pilgram,
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Patzau, Serowitz. — In Steiermark bei Judendorf, Tobelbad, Prem
stätten nächst Graz, in Wäldern bei Marburg.

Spirogyra gracilis (Hass.) Ktz. Bei Eulau, B. Leipa, Reichstädt^ 
Böhm. Kamnitz, Hasel, Kowafow und Mühlhausen nächst Tabor, 
Patzau, Pilgram in Böhmen. — In Steiermark bei Gleisdorf und 
Cilli. — Bei Sagrado, Görz. — In Dalmatien in den Festungswällen etc. 
in Ragusa, bei Gravosa, zwischen Cannosa und Valdinoce nächst Ra
gusa, *) bei Meljine nächst Castellnuovo.

S. communis (Hass.) Ktz. Bei Kowar, Ounetic nächst Prag, 
zwischen Dittersbach und Hinter - Dittersbach, Mittelgrund nächst 
Bodenbach, B. Leipa, Auscha, Haida, Böhm. Kamnitz, Kreibitz, Mühl
hausen und Kowafow nächst Tabor, Patzau, Pilgram in Böhmen. — 
In Steiermark bei Rudersdorf, Strassgang, Premstätten nächst Graz, 
Lieboch, Wildon, Kötsch nächst Marburg, St. Georgen, Tremersfeld 
etc. nächst Cilli, Tüffer, Römerbad, Steinbrück, Laak, Ratschach. — 
Im Prcedol nächst Opcina, bei Pinguente in Istrien. — Bei Martin- 
§cica nächst Fiume. — In Dalmatien bei Metkowic, Gravosa, Bra
sina, Ragusa, Topla nächst Castellnuovo, zwischen Castellnuovo und 
Gruda mehrfach. — In Bosnien bei Nieder- und Ober-Tuzla.

S. porticalis (Müll.) Cleve. Bei Klukowic, Holin, Statenic, Tu- 
chomefic, Ounetic nächst Prag, Johnsdorf nächst Brüx, Eulau; im 
nördlichen Böhmen und in der böhm. Schweiz nicht selten: in Süd
böhmen bei Kowafow und Mühlhausen nächst Tabor, Pilgram. — In 
Steiermark bei St. Martin nächst Graz, Gleisdorf, Wildon, Marburg, 
St. Georgen, Ratschach. — Bei Görz, Sagrado, Pinguente. In der 
näheren Umgebung von Fiume mehrfach, bei Martinscica. — In Dal
matien bei Metkowic, Ragusa, zwischen Cannosa und Valdinoce, 
Ombla, zwischen Brasina und Ragusa vecchia, Castellnuovo, Gruda. 
— In Bosnien bei Doboj, Nieder- und Ober-Tuzla, Simin Han.

S. arcta (Hass.) Ktz. Bei Dittersbach, B. Leipa, Böhm. Kam
nitz. — In Dalmatien bei Cannosa, Valdinoce, am Aquaeduct oberhalb 
Gravosa, bei Ombla nächst Ragusa, in den Festungswällen von Ra
gusa, zwischen Brasina und Ragusa vecchia, Meljine und Topla nächst 
Castellnuovo, zwischen Castellnuovo und Gruda mehrfach.

S. varians (Hass.) Ktz. In Südböhmen bei Pilgram, Kowafow 
und Mühlhausen nächst Tabor.

S. rivularis Rbh. var. minor Hansg. Bei Bodenbach, Tetschen,

An vielen fructif. Fäden dieser Spirogyra-Art beobachtete ich neben der 
leiterförmigen auch eine rhynchonema-artige Copulation.
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Maxdorf, Herrnskretschen, Dittersbach, Böhm. Leipa, Reichstadt, 
Auscha, Böhm. Kamnitz, Mühlhausen nächst Tabor, Pilgram. — In 
Steiermark bei St. Martin nächst Graz, Gratwein, Strassgang, Gleis
dorf, Premstätten, Lieboch, Wildon, Kötsch nächst Marburg, Tremers- 
feld und St. Christof nächst Cilli, Tüffer, Römerbad, Steinbrück, 
Ratschach. — Bei Pinguente, Cittanova, Martinscica nächst Fiume. 
— In Bosnien bei Ober-Tuzla, Simin Han.

S. fluviatilis Hilse. Bei Auscha, B. Leipa, Mühlhausen nächst 
Tabor, Pilgram in Böhmen. — In Steiermark bei St. Christof und 
Tremersfeld nächst Cilli, in der Sann zwischen Tüffer und Stein
brück sehr verbreitet, ebenso in der Save zwischen Steinbrück und 
Ratschach, bei Laak, Lichtenwald. — In der Bosna bei Doboj, in 
der Jala und deren Zuflüssen bei Nieder- and Ober-Tuzla, Simin Han.

S. dubia Ktz. Bei Maxdorf nächst Bodenbach, in der Edmunds
klamm nächst Herrnskretschen, B. Leipa, Haida, Pilgram, Patzau in 
Böhmen. — In Steiermark bei Gleisdorf, Lieboch, Kötsch nächst 
Marburg, Cilli. — In Bosnien bei Nieder-Tuzla. — In Dalmatien in 
den Festungsgräben von Ragusa spärlich.

S. subaequa Ktz. Bei Böhm. Kamnitz, Reichstadt, Auscha.
S. majuscula Ktz. Bei Maxdorf nächst Bodenbach, Dittersbach 

in Böhmen.
S. decimina (Müll.) Ktz. In Steiermark bei Marburg. — In 

Bosnien bei Simin Han.
S. nitida (Dillw.) Link. Bei B. Leipa, Brenn, Haida, Kowafow 

nächst Tabor, Pilgram in Böhmen.
S. crassa Ktz. In Südböhmen bei Kowafow und Mühlhausen 

nächst Tabor, Patzau, Pilgram. — In Steiermark bei Cilli. — In 
Dalmatien bei Metkowic.

S. setiformis (Roth.) Ktz. In Steiermark bei Cilli.
S. tenuissima (Hass.) Ktz. Bei Maxdorf nächst Bodenbach, Dit

tersbach, Auscha, B. Leipa, Kowafow und Mühlhausen nächst Tabor, 
Pilgram in Böhmen. — In Steiermark bei Ober-Premstätten, zwischen 
Strassgang und Premstätten und bei Wildon.

S. Weberi Ktz. Bei Klukowic nächst Prag, Dittersbach, Böhm. 
Kamnitz, Kreibitz, Haida, B. Leipa, Kowafow und Mühlhausen nächst 
Tabor, Pilgram in Böhmen. — In Steiermark in Teichen bei Graz. 
— In Dalmatien bei Metkowic, Ragusa, Valdinoce nächst Ragusa, 
Topla nächst Castellnuovo.
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S. inflata (Vauch.) Rbh. Bei Eulau, Böhm. Kamnitz, Kreibitz, 
Pilgram, Mühlhausen und Kowarow nächst Tabor in Böhmen. — In 
Dalmatien bei Topla nächst Castellnuovo.

S. stictica (Engl. Bot.) Wittr. In der Edmundsklamm in der 
böhm. Schweiz. — In Dalmatien bei Gruda nächst Castellnuovo.

Hyalotheca dissiliens (Smith) Bröb. Bei Pilgram in Böhmen.
H. mucosa (Mert.) Ehrb. Bei Böhm. Leipa. — In Steiermark 

bei Ober-Premstätten nächst Graz.
H. dubia Ktz. In einem Teiche bei Ober-Premstätten nächst 

Graz in Steiermark.
Sphaerozosma filiforme (Ehrb.) Rbh. In Südböhmen bei Kowarow 

und Mühlhausen nächst Tabor, Pilgram.
S. secedens De By. Bei Markersdorf nächst Böhm. Kamnitz.

— In Steiermark in Sümpfen zwischen Strassgang und Premstätten 
nächst Graz.

S. depressum (Bröb.) Rbh. Bei Brenn nächst B. Leipa und 
Pilgram in Böhmen.

Desmidium Swartzii Ag. Bei Böhm. Kamnitz, Kreibitz, B. Leipa 
mehrfach, Kowarow und Mühlhausen nächst Tabor, Pilgram.

Mesotaenium micrococcum (Ktz.) Krch. Bei Klukowic und Kowar 
nächst Prag, Eulau; in der böhm. Schweiz und im nördlichen Böhmen 
häufig verbreitet; in Südböhmen bei Mühlhausen nächst Tabor, 
Pilgram. — In Steiermark am Schlossberg in Graz, bei Tobelbad, 
Ober - Premstätten, Gratwein, Gleisdorf, Judendorf, Kötsch nächst 
Marburg, Pöltschach, Tremersfeld nächst Cilli, Tüffer, Römerbad, 
Steinbrück, Ratschach. — Bei Sagrado, Görz, Pinguente, Cittanova.
— In der Umgebung von Fiume auch bei Martinscica. — In Dal
matien bei Metkowic.

M. Braunii De By. In der böhm. Schweiz bei Peiperz, Max
dorf, in der Edmundsklamm, zwischen Dittersbach und Hinter-Dit- 
tersbacli, Eulau in Böhmen.

M. caldariorum (Lagrh.) Hansg. Im Schlossgarten in Tetschen 
und Reichstadt in Böhmen; in Sackl’s Warmhäusern bei Graz in 
Steiermark.

M. chlamydosporum De By. In Böhmen zwischen B. Leipa und 
Langenau reichlich.

M. Endlicherianum Nag. Bei Eulau, Dittersbach, Böhm. Leipa.
Spirotaenia closteridia (Bröb.) Rbh. nov. var. eloiigata nob. 

Yeget. Zellen gerade oder leicht bis kipfelförmig gekrümmt, vor der 
Theilung länglich spindelförmig, in der Mitte meist 4 bis 5 p breit,
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6- bis 8mal so (meist 20 bis 28 fi), nach der Theilung blos 4- bis 
5mal so lang, mit einem wandständigen, bandförmigen, je 2 (nach 
der Theilung 1 bis l 1̂ ) Umgänge bildenden Chlorophyllträger, im 
farblosen Gallertlager oft dicht gehäuft.

In der böhm. Schweiz in der Edmundsklamm nächst Herrns- 
kretschen. — In Steiermark bei Judendorf nächst Graz.

Cylindrocystis Brebissonii Menegh. Bei Eulau, zwischen Ditters
bach und Hinter-Dittersbach, in der Edmundsklamm in der böhm. 
Schweiz.

C. crassa De By. In Steiermark bei Tüffer, Pöltschach, Rat
schach.

Closterium gracile Br6b. Bei Haida, B. Leipa, Kreibitz, Eulau, 
in der Edmundsklamm, bei Maxdorf nächst Bodenbach, Pilgram in 
Böhmen. — In Steiermark in Teichen bei Graz, Ober-Premstätten, 
in Sümpfen zwischen Strassgang und Premstätten.

C. obtusum Bröb. In der böhm. Schweiz in der Edmundsklamm, 
zwischen Dittersbach und Hinter-Dittersbach; bei Böhm. Kamnitz.

C. lunula (Müll.) Nitzsch. Bei Dittersbach in Böhmen.
C. acerosum (Schrank) Ehrb. Bei Eulau, Rothberg nächst Boden

bach, Dittersbach, Haida, Böhm. Leipa, Kowafow und Mühlhausen 
nächst Tabor, Pilgram in Böhmen. — In Steiermark bei Ober-Prem- 
stätten, in Sümpfen zwischen Strassgang und Premstätten, bei Gleis
dorf, Cilli. — In Dalmatien in einem kleinen Sumpfe zwischen Ra- 
gusa und Gravosa, dann zwischen Gruda und Castellnuovo. — In 
Bosnien bei Nieder-Tuzla.

C. striolatum Ehrb. Bei Böhm. Kamnitz, Kreibitz, B. Leipa, 
Eulau.

C. Dianae Ehrb. Bei Eulau nächst Bodenbach, Böhm. Kamnitz.
C. juncidum Ralfs. In öteiermark bei Lieboch. — In Dalmatien 

bei Yaldinoce nächst Ragusa.
C. acutum (Lyngb.) Bröb. Bei Gleisdorf in Steiermark.
C. parvulum Näg. Bei Klukowic nächst Prag, Eulau, Rothberg 

und Maxdorf nächst Bodenbach, in der Edmundsklamm nächst Herrns- 
kretschen, bei Dittersbach, B. Leipa, Haida, Böhm. Kamnitz, Kreibitz, 
Kowafow und Mühlhausen nächst Tabor, Patzau, Pilgram in Böhmen.
■— In Steiermark bei Ober-Premstätten, in Sümpfen zwischen Strass
gang und Premstätten nächst Graz, Marburg, Wildon, Römerbad  ̂
Steinbrück.

C. moniliferum (Bory) Ehrb. Bei Böhm. Kamnitz, B. Leipa, 
Auscha, Haida, Kreibitz, Dittersbach, Pilgram, Patzau, Kowafow und
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Mühlhausen nächst Tabor in Böhmen. — In Steiermark bei Ruders
dorf, zwischen Strassgang und Premstätten, bei Gleisdorf, Wildon. — 
In Dalmatien zwischen Gravosa und Ragusa, zwischen Cannosa und 
Valdinoce.

C. rostratum Ehrb. Bei Böhm. Kamnitz und Dittersbach.
C. setaceum Ehrb. Bei Brenn nächst B. Leipa, Kreibitz in 

Böhmen.
Penium lihellula (Focke) Nordst. (P. closterioides Ralfs). Bei 

Böhm. Kamnitz, Haida, in der Edmundsklamm, zwischen Dittersbach 
und Hinter-Dittersback, bei Pilgram, Kowarow und Mühlhausen nächst 
Tabor in Böhmen.

P. navícula Bréb. Bei Böhm. Kamnitz, in der Edmundsklamm 
nächst Herrnskretschen, bei Eulau, Pilgram.

Dysphinctium curium (Bréb.) Rein sch var. exiguum Hansg. Bei 
Klukowic nächst Prag, Auscha in Böhmen. — In Steiermark bei 
Puntigam nächst Graz, Pöltschach, Ratschach. — Bei Sagrado 
nächst Görz.

D. crudferum (De By.) Hansg. Bei Böhm. Kamnitz, Kreibitz 
in Böhmen.

D. globosum (Bulnh.) Hansg. nov. var. perpusillum nob. Veget. 
Zellen bloss 10 bis 12 p breit, 16 bis 18 p lang, am Isthmus leicht 
eingeschnürt, sonst wie var. minus Hansg. In torfigen Sümpfen iu der 
Edmundsklamm nächst Herrnskretschen.

D. tumens (Nordst.) nob. Bei Sagrado nächst Görz.
D. connatum (Bréb.) De By. Bei Böhm. Kamnitz, B. Leipa. Var. 

minus Nordst. bei Dittersbach, in der Edmundsklamm nächst Herrns
kretschen.

D. palangula (Bréb.) Hansg. var. de Baryi Rbh. Bei Kowaiow 
und Mühlhausen nächst Tabor, Pilgram, B. Leipa.

D. cylindrus Näg. In der Edmundsklamm nächst Herrnskret
schen, bei Kowarow und Mühlhausen in Böhmen.

D. notabile (Bréb.) Hans. Bei Mittelgrund und Peiperz nächst 
Bodenbach in der böhm. Schweiz.

D. anceps (Lund.) Hansg. var. pusillum Hansg. In der böhm. 
Schweiz zwischen Peiperz und Maxdorf, in der Edmundsklamm, 
zwischen Dittersbach und Hinter-Dittersbach. — In Steiermark in 
Sackl’s Warmhäusern in Graz, an einer feuchten Mauer bei der 
Bräuerei in Puntigam, an einem Bahnviadukte bei Tremersfeld und 
bei Cilli.
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Docidium baculum Bröb. Bei Eulau, B. Leipa, Böhm. Kamnitz, 
Kowarow und Mühlhausen uächst Tabor, Pilgram in Böhmen.

Tetmemorus Brebissonii (Menegh.) Ralfs. Bei Böhm. Kamnitz, 
Eulau nächst Bodenbach.

T. laevis (Ktz.) Ralfs. In der böhm. Schweiz bei Dittersbach, 
Hinter-Dittersbach, in der Edmundsklamm, bei Eulau.

T. granulatus (Bröb.) Ralfs. Bei Pilgram in Böhmen.
T. minutus De By. Bei Böhm. Leipa, in der Edmundsklamm, 

bei Eulau nächst Bodenbach.
Pleurotaenium Ehrenbergn (Ralfs) Delp. Bei Brenn nächst B. 

Leipa, Kreibitz in Böhmen. — In Steiermark bei Ober-Premstätten 
nächst Graz und bei Kötsch nächst Marburg.

P. nodulosum (Bröb.) De By. Bei Böhm. Kamnitz, Kreibitz,
B. Leipa.

P. coronatum (Bröb.) Rbh. Bei Pilgram in Böhmen.
P. truncatum (Bröb.) Näg. Bei Böhm. Leipa, Dittersbach. 
Xanthidium antilopaeum (Breb.) Ktz. Bei Pilgram in Böhmen. 
Cosmarium granatum Breb. In Böhmen bei Eulau, Kowarow und 

Mühlhausen nächst Tabor, B. Leipa, Haida, Böhm. Kamnitz, Kreibitz. 
— In Steiermark zwischen Strassgang und Premstätten nächst Graz.

C. moniliforme Ralfs. Bei B. Leipa, Dittersbach, Pilgram, Ko
warow und Mühlhausen nächst Tabor.

C. bioculatum Bröb. Bei Böhm. Kamnitz, B. Leipa, Eulau, Mühl
hausen und Kowarow nächst Tabor, Pilgram in Böhmen. — In Steier
mark in Teichen bei Graz, Puntigam, Ober-Premstätten, in Sümpfen 
bei Strassgang und Premstätten, Gleisdorf, Wildon, Marburg, Römer
bad, Tüffer.

C. Hammeri Reinsch. Bei Böhm. Leipa, Brenn, Kreibitz, Böhm. 
Kamnitz, Eulau, Kowarow und Mühlhausen nächst Tabor, Pilgram. — 
In Steiermark bei Graz.

C. Meneghinii Bröb. Bei Statenic und Ounetic nächst Prag, im 
nördlichen und südlichen Böhmen nicht selten. — In Steiermark bei 
Ober-Premstätten, in Sümpfen zwischen Strassgang und Premstätten 
nächst Graz, bei Lieboch, Wildon, Gleisdorf, Kötsch nächst Marburg, 
Römerbad. — In Istrien in Prcedol nächst Opcina spärlich. — Var. 
Brauni Reinsch. Bei Böhm. Kamnitz, Kreibitz, Rothberg und Biela
grund nächst Bodenbach, Kowarow und Mühlhausen nächst Tabor. — 
Var. crenulatum (Näg.) Rieht. In den auf Kalksteinfelsen aufgebauten 
Festungsgräben von Ragusa mehrfach in einer Form, welche dem
C. laeve Rbh. sich dadurch nähert, dass die Einkerbungen auf den
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Seiten meist fehlen oder kaum angedeutet sind, die Einkerbung am 
Scheitel aber deutlich hevortritt. Die Zellen dieser Form, welche ich 
auch auf feuchten Moldaufelsen bei Chwaterub in Böhmen gesammelt 
habe, sind 14 bis 15, am Isthmus etwa 6 p  breit, 20 bis 24 p lang 
dünnhäutig.

C. polygonum Näg. Bei Brenn nächst Böhm. Leipa.
C. crenatum Ralfs. Bei Gräber nächst Auscha, B. Leipa, Kreibitz, 

Rothberg, Nieder- und Mittelgrund, Maxdorf, Peiperz nächst Bodenbach, 
Eulau, Kowafow und Mühlhausen nächst Tabor. — In Steiermark bei 
Premstätten nächst Graz.

C. subtumidum Nordst. Bei Pilgram, Kowafow und Mühlhausen 
nächst Tabor, B. Leipa.

C. pseuäobotrytis Gay. Bei Böhm. Kamnitz. Bei Sagrada, Görz 
zwischen Prosecco und Miramar nächst Triest. — In Steiermark bei 
Pöltschach, Tremersfeld nächst Cilli, Laak. — In Dalmatien bei 
Cannosa, Yaldinoce nächst Ragusa, Topla nächst Castellnuovo.

6 . tinctum Ralfs. Bei Kreibitz in Böhmen.
C. depressum (Näg.) Lund. Bei Brenn nächst Böhm. Leipa. — 

In Steiermark bei Premstätten nächst Graz.
C: nitidulum De Net. Bei Eulau, Dittersbach in Böhmen.
C. laeve Rbh. Bei Nieder- und Mittelgrund, Peiperz in der 

böhm. Schweiz. — In Steiermark bei Pöltschach, Laak, Ratschach. — 
In Bosnien bei Ober-Tuzla. — In Dalmatien bei Ragusa. Auf feuchten 
Felsen an der Mündung des Quieto bei Cittanova in Istrien. Bei 
Solkan nächst Görz.

C. trilobulatum Reinsch. Bei Böhm. Leipa; var. minus nob. bei 
Kowafow und Mühlhausen nächst Tabor.

C. pyramidatum Bröb. Bei B. Leipa, Kreibitz, Dittersbach, 
Pilgram, Kowafow und Mühlhausen in Böhmen. — In Steiermark 
bei Graz.

C. circulare Reinsch. Bei Eulau nächst Bodenbach in Böhmen. 
— In Steiermark bei Költsch nächst Marburg und Ober-Premstätten 
nächst Graz.

C. obsoletum (Hantzsch) Reinsch. Bei Böhm. Leipa, Pilgram in 
Böhmen.

G. holmiense Lund. Var. minus Hansg. Bei Sedlec nächst Beraun, 
zwischen Peiperz und Maxdorf in der Edmundsklamm und bei Dit
tersbach in der böhm. Schweiz. — In Steiermark bei Puntigam und 
Judendorf nächst Graz, Tremerfeld nächst Cilli, Pöltschach, Ratschach, 
Tüffer. — In Dalmatien bei Cannosa nächst Ragusa. — Bei Sagrado
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und Solkan nächst Görz auf feuchten Kalksteinfelsen bei Pinguente 
spärlich.

C. Naegelianum Br6b. In Steiermark bei Ober-Premstätten, 
zwischen Premstätten und Strassgang, bei Wildon, Gleisdorf, Kötsch 
nächst Marburg, Tüffer.

C. pseudopyramidatum Lund. Bei Ober-Premstätten nächst Graz 
in Steiermark.

C. margaritiferum Turp. Bei B. Leipa, Auscha, Böhm. Kamnitz, 
Haida, Krabitz, Kowafow und Mühlhausen nächst Tabor, Pilgram in 
Böhmen. — In Steiermark bei Ober-Premstätten, bei Kötsch nächst 
Marburg. — In Istrien im Prcedol nächst Triest spärlich.

C. punctulatum Bröb. Bei Brenn nächst B. Leipa, Böhm. Kamnitz.
C. botrytis (Bory) Menegh. Bei Statenic und Ounetic nächst 

Prag; in der böhm. Schweiz und in Nordböhmen mehrfach; in Süd
böhmen bei Mühlhausen und Kowafow nächst Tabor, bei Patzau, 
Pilgram, Serowitz. — In Steiermark in Teichen bei Graz, in Sümpfen 
bei Rudersdorf, zwischen Strassgang und Premstätten, bei Ober-Prem
stätten, Gleisdorf, Wildon, Lieboch, in Teichen bei Marburg, bei 
Römerbad und Ratschach. — In Dalmatien in den Festungswällen 
von Ragusa mehrfach, am Wege von Castellnuovo nach Gruda, ober
halb Topla nächst Castellnuovo, bei Cannosa, Yaldinoce nächst Ragusa.
— In Bosnien bei Doboj und Nieder-Tuzla. — Bei Cittanova und 
im Prcedol nächst Opcina in Istrien.

C. reniforme (Ralfs) Arch. Bei B. Leipa, Kreibitz in Böhmen
— In Steiermark bei Ober-Premstätten nächst Graz, in Tümpeln an 
der Mur bei Wildon.

C. Brebissonii Menegh. In der Edmundsklamm nächst Heims- 
kretschen, bei Böhm. Kamnitz.

C. cruciatum Br6b. In der böhm. Schweiz bei Mittelgrund, ober
halb Peiperz, in der Edmundsklamm, zwischen Dittersbach und Hinter- 
Dittersbach. — In Steiermark bei Puntigam und Judendorf nächst 
Graz, Pöltschach, Laak.

C. subcrenatum Hantzsch. Bei Haida, B. Leipa, Eulau, Kowafow 
und Mühlhausen in Böhmen. — In Steiermark bei Graz.

C. ornatum Ralfs. Bei Reichstadt, B. Leipa, Pilgram, Kowafow 
und Mühlhausen nächst Tabor.

C. pulchernmum Nordst. Bei Pilgram in Böhmen.
C. biretum Bröb. Zwischen Gravosa und Ragusa in Dalmatien.
C. coelatum Ralfs. In der böhm. Schweiz zwischen Peiperz und 

Maxdorf, in der Edmundsklamm nächst Herrnskretschen.
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Arthrodesmus convergens (Ehrb.) Ralfs. Bei B. Leipa, Kowarow 
und Mühlhausen nächst Tabor, Pilgram in Böhmen.

Euastrum verrucosum (Ehrb.) Ralfs. Bei Pilgram in Böhmen.
E. oblongum (Grev.) Ralfs. Bei Eulau, Dittersbach, Böhm. 

Kamnitz.
E. pectinatum Bröb. Bei Eulau nächst Bodenbach.
E. circulare Hass. Bei Dittersbach, Böhm. Kamnitz.
E. gemmatum Bröb. Bei Ober-Premstätten nächst Graz, in einer 

Form (var. angusticolle nob.), deren Zellen 42 bis 43 breit, 50 
bis 54 fi lang, der Endlappen nach dem Scheitel nur wenig verbreitet 
und fast ebenso lang wie die Seitenlappen war.

E. ansatum Focke. Bei Pilgram, Eulau, Böhm. Kamnitz.
E. elegans (Bröb.) Ktz. Bei Dittersbach, B. Leipa, Böhm. Kamnitz 

in der Edmundsklamm nächst Hermskretschen, Eulau, Kowarow und 
Mühlhausen nächst Tabor, Pilgram in Böhmen.

E . Pokomyanum Grün. Bei Böhm. Leipa.
E. bindle (Turp.) Ralfs. Bei Böhm. Kamnitz, Haida, Brenn 

nächst B. Leipa, Eulau, Dittersbach, Kowaiw und Mühlhausen nächst 
Tabor mehrfach, Pilgram in Böhmen. — In Steiermark zwischen 
Strassgang und Premstätten nächst Graz.

Micrasterias crux melitensis (Ehrb.) Ralfs. Bei Böhm. Kamnitz, 
Eulau nächst Bodenbach.

M, rotata (Grev.) Ralfs. Bei Eulau, Dittersbach, Böhm. Kamnitz.
Staurastrum muticum Bröb. In Böhmen bei Klukowic nächst 

Prag, Eulau, Maxdorf nächst Bodenbach, in der Edmundsklamm 
nächst Hermskretschen, bei Dittersbach, Böhm. Kamnitz, Haida, 
Kreibitz, B. Leipa, Kowarow und Mühlhausen nächst Tabor, Pilgram. 
— In Steiermark in Sümpfen zwischen Strassgang und Premstätten, 
bei Ober-Premstätten nächst Graz, bei Gleisdorf, Wildon, Marburg.

8. altemans Bröb. Bei Böhm. Kamnitz. — In Steiermark bei 
Ober-Premstätten nächst Graz.

S. brevispina Bröb. Bei Böhm. Leipa.
S. dejectum Bröb. Bei Dittersbach, Pilgram, Kowarow und Mühl

hausen in Böhmen.
S. cuspidatum Bröb. Bei Böm. Kamnitz, Kowarow und Mühlhausen 

nächst Tabor. — In Steiermark bei Ober-Premstätten nächst Graz.
S. dilatatum Ehrb. Bei Eulau, Markersdorf nächst Böhm. Kamnitz, 

Dittersbach, Pilgram.
S. polymorpJium Bröb. Bei Böhm. Leipa, Böhm. Kamnitz, Kreibitz, 

Eulau, in der Edmundsklamm nächst Hermskretschen, bei Maxdorf
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nächst Bodenbach, Dittersbach, Pilgram, Kowarow und Mühlhausen 
in Böhmen. — In Steiermark zwischen Strassgang und Premstätten, 
bei Ober-Premstätten nächst Graz, Wildon, Gleisdorf, Marburg.

8. avicula Bröb. Bei Pilgram in Südböhmen.
8. punctulatum Bröb. In Steiermark in Sümpfen, bei Gleisdorf.
8. echinatum Bröb. Bei Dittersbach und Böhm. Leipa.
8. hirsutum (Ehrb.) Bröb. Bei Böhm. Kamnitz und in den Drei

könig squellen bei Herrnskretschen in Böhmen.
8. gracile Ralfs. Bei Kowarow nächst Tabor.
8. cristatum (Näg.) Arch. In der Edmundsklamm nächst Herrns

kretschen.
8. furcigerum Bröb. Bei Eulau, Dittersbach, Böhm. Kamnitz.
8. Menani Reinsch. In der Edmundsklamm nächst Herrns

kretschen in Böhmen.

IV. Klasse. Myxophyceae (Cyanophyceae).

Stigonema minutum (Ag.) Hass. In der böhm. Schweiz in der 
Edmundsklamm, zwischen Dittersbach und Hinter-Dittersbach.

8. panniforme (Ag.) Bzi. Auf feuchten Felsen bei Pinguente in 
Istrien mehrfach.

8. ocellatum (Dillw.) Thr. In torfigen Sümpfen in der Edmunds
klamm nächst Herrnskretschen mehrfach.

8. hormoides (Ktz.) Hansg. In der böhm. Schweiz zwischen 
Dittersbach und Hinter-Dittersbach.

Hapalosiphon pumilus (Ktz.) Krch. Bei B. Leipa, in der Ed
mundsklamm nächst Herrnskretschen, zwischen Kowarow und Mühl
hausen nächst Tabor, bei Pilgram in Böhmen.

Capsosira Brebissonii Ktz. In einem alten Teiche bei Ober- 
Premstätten nächst Graz in Steiermark.

Scytonema crustaceum Ag. Bei Sagrado, Gradina nächst Görz, 
Contovello nächst Triest.

8. myochrous (Dillw.) Ag. In Steiermark an feuchten Felsen bei 
Tremersfeld nächst Cilli, bei Judendorf nächst Graz, Römerbad, Tüffer 
mehrfach, Steinbrück, Ratschach, Lichtenwald. — An Felsen zwischen 
Contovello und Barcola mehrfach, ebenso bei Nabresina, Ronchi, 
Sagrado, Gradisca, Görz, insbesondere am Isonzo bei Solkan etc. häufig, 
an der Mündung des Quieto bei Cittanova und bei Pinguente in 
Istrien mehrfach an der Fiumara nächst Fiume zerstreut. — In Dal
matien zwischen Castellnuovo und Gruda, in den auf Kalksteinfelsen
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gebauten Festungswällen von Ragusa, bei Valdinoce nächst Ragusa 
mehrfach.

8. figuratum Ag. In der Edmundsklamm nächst Herrnskretschen, 
bei Eulau nächst Bodenbach. — In Dalmatien zwischen Castellnuovo 
und Gruda mehrfach. — In Istrien bei Pinguente und Cittanova.

8. Hof mannt (Ag.) Thr. In Böhmen bei Johnsdorf nächst Brüx, 
Eulau nächst Bodenbach, Peiperz, Dittersbach, Kreibitz, Böhm. Kamnitz, 
Haida, Steinschönau, B. Leipa, Sandau, Auscha, Reichstatt, Pilgram, 
Serowitz. — In Steiermark bei Graz (auch am Schlossberg), bei 
Gratwein, Strassgang, Premstätten, Wildon, Gleisdorf, Cilli, Marburg, 
Bömerbad, Tüffer, Steinbrück, Ratschach; var. Julianum (Menegh.) 
Bor. et Thr. und Scytonema Hansgirgianum Rieh, in Sackl’s Warm
häusern in Graz in Steiermark; im Schlossgarten in Tetschen und 
Reichstadt in Böhmen. — Die typische Form auch bei Görz, Fiume, 
Pinguente in Istrien. — In Dalmatien bei Metkowic, Ragusa, Cannosa, 
Gravosa, Castellnuovo.

8. cincinnatum (Ktz.) Thr. In einem Bergbache zwischen Brasina 
und Ragusa vecchia ebenso bei Gruda nächst Castellnuovo in Dalmatien.

8. ambiguum Ktz. Bei Peiperz und Maxdorf nächst Bodenbach 
in Böhmen. — Auf feuchten Felsen am Isonzo nächst Görz mehrfach.

8. ocellatum Lyngb. In Steiermark bei Steinbrück, Pöltschach. 
— Bei Cittanova, Barcola, Prosecco, Nabresina, Sagrado, Gradisca, 
Görz, Fiume mehrfach, Porto-Ré, Martinscica. — In Dalmatien bei 
Metkowic, Cannosa, Valdinoce, Gravosa mehrfach, Ragusa, Castell
nuovo, Topla, zwischen Castellnuovo und Gruda mehrfach.

Tolypothnx tenuis Ktz. In Steiermark bei Wildon und Gleisdorf.
T. Wartmanniana Rbh. Bei Ober-Premstätten nächst Graz in 

Steiermark.
T. lanata (Desv.) Wartm. In Böhmen bei Böhm. Leipa, Kreibitz, 

Haida, Böhm. Kamnitz, Steinschönau, in der Edmundsklamm nächst 
Herrnskretschen, bei Pilgram, Kowarow und Mühlhausen nächst 
Tabor. — In Steiermark in Teichen bei Graz, Ober-Premstätten, in 
Sümpfen zwischen Strassgang und Premstätten, Marburg. — In Istrien 
in Sümpfen im Prcedol nächst der Bahnstation Opcina spärlich.

T. disiorta (Müll.) Ktz. bei Eulau nächst Bodenbach.
T. rivu laris  nov. sp .1) Lager hautartig fleischig, dunkeloliven- 

bis kastanienbraun, 1 bis 3 mm. dick, oft weit ausgebreitet, an im 
Wasser untergetauchten Steinen festgewachsen. Hauptfäden mit den *)

*) Diese neue Tolypothrix-Art steht der T. limbata Thr. am nächsten.
Tr. mathematlcko-prirodoyëdeçki. « 2
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Scheiden 9 bis 10 y, ohne Scheiden 6 bis 9 y  dick, gerade oder 
mehr weniger gekrümmt und unter einander verflochten, meist spärlich 
verzweigt. Aestchen fast so dick wie die Hauptfäden, von diesen 
unter einem spitzen Winkel abstehend oder mit demselben fast pa
rallel verlaufend. Yeget. Zellen 1/3 bis lmal so lang als breit, mit 
dunkel blaugrünem, an den Endzeilen rosenroth gefärbtem Inhalte. 
Scheiden eng anliegend, dünn, seltener verdickt, farblos. Grenzzellen 
unter den Aestchen einzeln, fast so wie die veget. Zellen gross oder 
etwas grösser, elliptisch, seltener fast halbkugelig oder quadratisch, 
mit blass gelblichem Inhalte. In einem Bächlein bei Budersdorf nächst 
Graz in Steiermark mit Hildenbrandtia rivularis gesellig.

T. penicillata Thr. var. tenuis Hansg. 1) In einer Form, deren 
Fäden mit den Scheiden meist 9 bis 15, ohne Scheiden 6 bis 10 ft 
dick, Aestchen einzeln unter einer fast quadratischen oder elliptischen 
Heterocyste entspringend, von den Hauptfäden nicht aufrecht ab
stehend ; veget. Zellen */3 bis lmal so lang wie breit, mit olivenblau
grünem gekörntem, die Endzeilen öfters mit röthlichem Inhalte; 
Scheiden eng anliegend, bräunlich gelb, nicht deutlich geschichtet. — 
So an feuchten Felsen an der Fiumara bei Fiume mit Scytonema 
myochrous gesellig; bei Solkan nächst Görz und bei Pinguente in 
Istrien mehrfach. — In Dalmatien oberhalb Topla nächst Castellnuovo 
und am Wege von Castellnuovo durch Sutorinathal nach Gruda 
mehrfach.

Plectonema Tomasinianum (Ktz.) Bor. In Steiermark bei Pölt- 
schach, TüfFer, Kömerbad. — An einer Mühle am Isonzo bei Sagrado 
nächst Görz. — Im sog. Zwir nächst Fiume. — In Dalmatien bei 
Ombla nächst Ragusa, zwischen Gruda und Castellnuovo. —■ In Bos
nien bei Doboj.

Var. nov. gracile nob. Fäden mit den Scheiden blos 9 bis 12, 
seltener bis 15 fit breit, Aestchen einzeln oder paarweise, schief, 
seltener fast vertical aufrecht, sonst wie die typische Form. In einem 
Berg-Bache zwischen Castellnuovo und Gruda in Dalmatien.

P. puteale (Krch.) Hansg. In Bosnien bei Doboj.
Hydrocoryne spongiosa Schwabe. In Böhmen bei Pilgram, Kowarow 

und Mühlhausen nächst Tabor.
Diplocolon Heppii Näg. In einer Form, deren Fäden zu zwei, 

seltener mehrere in etwa 12 bis 30 y  breiten gold- bis braungelb 
gefärbten Scheiden, die Zellen etwa 8 y  breit, % bis lmal so lang,

Siehe in diesen Sitz.-Ber. 1890, I, p. 14.
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mit gekörntem blaugrünlick (die Endzeilen röthlich) gefärbtem Inhalte, 
die Heterocysten fast so breit wie die veget. Zellen, sonst aber der 
typischen Form ähnlich waren, sammelte ich an feuchten Felsen und 
Steinen an einem Gebirgsbach bei Solkan nächst Görz in grösserer 
Menge.

Gloeotrichia pisum (Ag.) Thr. Bei Böhm. Kamnitz, Straussnitz 
und Schiessnitz nächst B. Leipa, Pilgram, Kowarow und Mühlhausen 
in Böhmen. — In Steiermark bei Ober-Premstätten nächst Graz, bei 
Kötsch nächst Marburg.

G. natans (Hedw.) Rbh. Bei B. Leipa und Pilgram in Böhmen. 
— In Steiermark in Tümpeln an der Mur bei Wildon.

Rivularia minutula (Ktz.) Bor. et Flah. Bei Kowarow und 
Mühlhausen nächst Tabor, Pilgram. — In Steiermark bei Premstätten 
nächst Graz und bei Marburg.

R. haematites (D. C.) Ag. var. fluviatilis (Rbh.) Krch. In Dal
matien in Zuflüssen der Narenta bei Metkowic, oberhalb Topla nächst 
Castellnuovo und am Wege von Castellnuovo nach Gruda mehrfach, 
bei Cannosa und Valdinoce nächst Ragusa.

Caloihrix parietina (Näg.) Thr. Bei B. Leipa, Reichstadt, Auscha, 
Maxdorf nächst Bodenbach, Pilgram in Böhmen. — In Steiermark 
in Graz mehrfach, bei Puntigam, St. Martin, Gratwein, Judendorf, 
Tobelbad, Lieboch, Premstätten, Wildon, Marburg, Kötsch, Cilli, 
Tremersfeld, St. Georgen, Pöltschach, Gleisdorf, Tüffer, Römerbad, 
Steinbrück, Ratschach, Laak, Lichtenwald. — Zwischen Miramar und 
Prosecco, Contovello, Opcina und Barcola, bei Nabresina, Ronchi, 
Sagrado, Gradina, Görz mehrfach. In der Umgebung von Cittanova, 
Pinguente, Fiume mehrfach, bei Martinscica, Porto-Ré, Zengg. — In 
Dalmatien bei Metkowic, Stagno, Cannosa, Valdinoce, am Aquaeduct 
oberhalb Gravosa mehrfach, bei Ombla, Ragusa, zwischen Brasina 
und Ragusa vecchia, bei Gruda, Topla und Castellnuovo mehrfach, 
bei Cattaro. — In Bosnien bei Doboj und Nieder-Tuzla. — Var. cae- 
spitosa (Ktz.) Hansg. Bei Kowarow und Mühlhausen nächst Tabor. — 
In Steiermark bei Graz, Tremersfeld nächst Cilli, Römerbad, Stein
brück, Ratschach. — Bei Solkan nächst Görz, Pinguente. — In der 
Fiumara bei Fiume. — Bei Ragusa, Cannosa, Valdinoce, zwischen 
Gruda und Castellnuovo. Bei Doboj in Bosnien.

Caloihrix thermalis (Schwabe) Hansg. Im Albflusse der warmen 
Quelle bei Tobelbad nächst Graz in Steiermark.

C. solitaria Krch. In Steiermark bei Ober-Premstätten, Gleisdorf, 
zwischen Strassgang und Premstätten. — In Bosnien bei Doboj. —

22*
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In Böhmen bei Pilgram, Mühlhausen und Kowarow nächst Tabor,
B. Leipa, in der Edmundsklamm nächst Herrnskretschen.

C. Juliana (Menegh.) Bor. et Flah. In Steiermark bei Stein- 
brück und Tüffer. — Bei Solkan nächst Görz. — In Bosnien bei 
Nieder-Tuzla.

C. gypsophüa (Ktz.) Thr. In der Edmundsklamm in der böhm. 
Schweiz. — In Steiermark bei Tremersfeld nächst Cilli, Steinbrück 
und Katschach. — In der Umgebung von Fiume.

C. Baueriana (Grün.) Hansg. In Steiermark bei Cilli, Tüffer, 
Römerbad, Steinbrück. — Bei Solkan nächst Görz.

Leptochaete rivularis Hansg. In Dalmatien bei Ombla nächst 
Ragusa, am Aquaeduct oberhalb Gravosa, oberhalb Topla bei Castel- 
nuovo und am Wege von Castelnuovo nach Gruda mehrfach.

Nostoc cutiéulare (Bréb.) Bor. et Flah. Bei Drum und Brenn 
nächst B. Leipa, Kowafow und Mühlhausen nächst Tabor in Böhmen. 
— In Steiermark bei Ober-Premstätten nächst Graz, Kötsch nächst 
Marburg.

N. entophytum Bor. et Flah. Bei Pilgram in Böhmen.
N. paludosum Ktz. Bei Böhm. Kamnitz, Mühlhausen nächst 

Tabor in Böhmen. — In Steiermark bei Ober-Premstätten, zwischen 
Strassgang und Premstätten, bei Gleisdorf, Wildon und Marburg.

N. linckia (Roth) Bor. Bei Kowarow und Mühlhausen nächst 
Tabor.

N. piscinale Ktz. Bei Haida und Pilgram in Böhmen.
N. carneum (Lyngb.) Ag. Bei Reichstadt, Kowafow und Mühl

hausen nächst Tabor.
N. hederulae Menegh. Zwischen Strassgang und Premstätten 

nächst Graz in Steiermark.
N. Passerinianum Bor. et Thr. var. halophilum Hansg. N. halo- 

philum Hansg. An einer Wiese zwischen B. Leipa und Langenau in 
Böhmen in Gesellschaft einiger anderer halophilen Algen.

N. muscorum Ag. In der böhm. Schweiz bei Eulau, zwischen 
Peiperz und Maxdorf nächst Bodenbach. — In Steiermark bei Juden
dorf, Tremersfeld nächst Cilli, Marburg, Pöltschach, Römerbad, Stein
brück, Laak. — Bei Görz, Pinguente. — In Dalmatien bei Valdinoce 
nächst Ragusa, Gravosa, zwischen Gruda und Castellnuovo.

N. caldcóla Bréb. In Warmhäusern im Schlossgarten in Tetschen 
und Reichstadt in Böhmen, im Sackl’s Garten bei Graz und an einem 
Bahnviaducte zwischen Tremersfeld und Cilli in Steiermark. — An
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einer feuchten Mauer (Brunneneinfassung) mit Lyngbya calcicola u. ä. 
bei Valdinoce nächst Ragusa.

N. commune Vauch. Bei Tuchomëric und Kowar nächst Prag; 
im nördlichen Böhmen nicht selten; in der böhm. Schweiz bei Ober
und Mittelgrund, Dittersbach; bei Eulau; in Südböhmen bei Satzau, 
Pilgram, Serowitz, Mühlhausen und Kowafow. — In Steiermark bei 
Strassburg, Premstätten, Tobelbad, Puntigam, Gratwein nächst Graz, 
Gleisdorf, Wilden, Lieboch, Marburg, Pöltschach, Cilli, Tüffer, Römer
bad, Steinbrück, Ratschach. — Bei Barcola, Prosecco, Nabresina, 
Sagrado, Gradisca, Görz. In der Umgebung von Cittanova, Pinguente, 
Fiume, bei Martinscica, Porto-Ré, Zengg. — ln Dalmatien bei Met- 
kovic, Stagno, Ragusa, Cannosa, Valdinoce, Gravosa, zwischen Brasina 
und Ragusa vecchia, Gruda, Meljine nächst Castellnuovo.

N. humifusum Carm. In Warmhäusern im Schlossgarten in 
Tetschen und Reichstadt in Böhmen. — Im Sackl’s Garten in Graz.

N. macrosporum Menegh. In Dalmatien auf feuchten Felsen am 
Wege von Castelnuovo durch Sutorinathal nach Gruda mehrfach. — 
In Istrien auf feuchten Felsen an der Mündung des Quieto bei Citta
nova ebenso bei Contovello nächst Triest, Gradisca und Sagrado nächst 
Görz und auf feuchten Felsen am Isonzo bei Görz und in der Um
gebung von Pinguente mehrfach.

N. sphaericum Vauch. In Böhmen bei B. Leipa, in der Edmunds
klamm nächst Herrnskretschen, bei Pilgram, Kowarow und Mühlhausen 
nächst Tabor. — In Steiermark bei Gleisdorf.

N. microscopicum Carm. In der böhm. Schweiz häufig verbreitet ; 
bei Böhm. Kamnitz. — In Steiermark am Schlossberg in Graz, bei 
Judendorf, Gratwein, Wildon, Marburg, Kötsch, Pöltschach, Tremers- 
feld, Cilli, Tüffer, Römerbad, Steinbrück, Laak, Ratschach. — Bei 
Görz, Sagrado, Gradisca, Ronchi, Nabresina, zwischen Prosecco und 
Miramar, Contovello und Barcola mehrfach. — In der Umgebung von 
Cittanova, insb. an feuchten Felsen an der Mündung des Quieto, und 
in der Umgebung von Pinguente nicht selten bei Fiume mehrfach, 
auch bei Martinscica. — In Dalmatien bei Gravosa, zwischen Castell
nuovo und Gruda mehrfach.

N. minutum Desmaz. Zwischen Dittersbach und Hinter-Ditters- 
bach in Böhmen.

N. sphaeroides Ktz. Bei Ounëtic, TuchomëKc nächst Prag, Mühl
hausen und Kowarow nächst Tabor, Eulau, Dittersbach, Sandau, Auscha, 
Reichstadt, Böhm. Kamnitz, Steinschönau, Kreibitz, Warnsdorf, Pil
gram in Böhmen. — In Steiermark bei Graz, Strassgang, Premstätten,
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Gleisdorf, Marburg. — Bei Görz, Gradisca, Sagrado, Prosecco, Nab- 
resina, Pinguente, Cittanova, Susak etc. nächst Fiume. — In Dalma
tien bei Metkovic, Gravosa, Ragusa, Cannosa, Valdinoce, Castellnuovo.

N. coeruleum Lyngb. Bei Eulau, Dittersbach, Böhm. Kamnitz, 
Kreibitz, B. Leipa, Brenn, Kowafow und Mühlhausen nächst Tabor 
in Böhmen. — In Steiermark bei Premstätten nächst Graz.

N. foliaceum Mong. In Steiermark bei Ober-Premstätten, zwischen 
Strassgang und Premstätten bei Lieboch, Gleisdorf, Wildon.

N. verrucosum Vauch. In Dalmatien bei Cannosa, YaldinoceT), 
zwischen Brasina und Ragusa vecchia. Am Aquaeduct oberhalb Gra
vosa nächst Ragusa und in den auf Kalksteinfelsen aufgebauten 
Festungswällen von Ragusa, in Bächen oberhalb Castellnuovo und 
zwischen Castellnuovo uud Gruda häufig und stellenweise massenhaft. 
— In Böhmen bei Mittelgrund nächst Herrnskretschen.

Anabaena flos aquae (Lyngb.) Bröb. In Böhmen bei Kowafow 
und Mühlhausen nächst Tabor. — In Steiermark bei Ober-Premstätten 
nächst Graz, Kötsch nächst Marburg.

A. circinalis (Ktz.) Hansg. (Cylindrospermum circinale Ktz.) In 
Teichen bei Kowafow und Mühlhausen in Südböhmen.

A. oscillarioides Borg. Bei Böhm. Kamnitz, Rabstein, Haida, 
Kreibitz, in der Edmundsklamm nächst Herrnskretschen, Eulau, B. 
Leipa, Drum, Reichstadt, Auscha, bei Kowafow und Mühlhausen 
nächst Tabor, Pilgram, Serowitz in Böhmen. — In Steiermark in 
Teichen bei Graz, Ober-Premstätten, in Sümpfen zwischen Strassgang 
und Premstätten, bei Lieboch, Gleisdorf, Wildon, Kötsch nächst Mar
burg. — In Istrien im Prcedol nächst Opcina.

A. stagnalis Ktz. Bei Drum und Brenn nächst Böhm. Leipa.
A. licheniformis Bory. Bei Pilgram in Böhmen. — In Steiermark 

bei Kötsch nächst Marburg. — Bei Solkan nächst Görz.
A. macrosperma (Ktz.) Hansg. (Cylindrospermum macrospermum 

Ktz.) In Böhmen bei Pilgram, Kowafow und Mühlhausen nächst Tabor, 
B. Leipa, Auscha, Reichstadt, Böhm. Kamnitz, Haida, Kreibitz, Warns
dorf, Dittersbach, Eulau, Johnsdorf nächst Brüx, in der Edmunds
klamm nächst Herrnskretschen, bei Mittel- und Niedergrund. — In 
Steiermark bei Ober-Premstätten, zwischen Strassgang und Premstätten, 
bei Lieboch, Marburg.

’) Daselbst fand ich in zwei kleinen Bergbächen stellenweise bis faust- 
grosse Exemplare, mit welchen einzelne Steine gänzlich überwachsen waren.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Algologische und bacteriologische Mittheilungen. 3 4 3

Aphanizomenon ßos aquae (L.) Allman. Bei Kowarow und Mühl
hausen nächst Tabor in Böhmen.

Nodularin turicensis (Cram.) Hansg. (Spermosira turicensis Cram.) 
In Steiermark bei Rudersdorf nächst Graz an Ulmus, bei Wildon an 
Populus pyramidalis im ausgeflossenen Baumsafte.

Aulosira laxa Krch. In Böhmen bei Brenn nächst B. Leipa, 
Kowarow und Mühlhausen nächst Tabor. — In Steiermark bei Ober- 
Premstätten, zwischen Strassgang und Premstätten, bei Wildon nächst 
Graz.

Microcoleus terrestris (Desm.) Thr. In Böhmen bei Statenic und 
Ounétic nächst Prag, Mühlhausen und Kowarow nächst Tabor, Pil
gram, Patzau, Eulau, B. Leipa, Auscha, Reichstadt, Böhm. Kamnitz, 
Haida, Steinschönau, Kreibitz. — In Steiermark bei Graz, Ober-Prem
stätten, Strassgang, Wildon, Gratwein, Marburg, Cilli. — Bei Görz, 
Contovello nächst Triest, Pinguente, Susak nächst Fiume. — In Dal
matien bei Ragusa.

M. montícola (Ktz.) Hansg. In Steiermark am Schlossberg in 
Graz, bei Tremersfeld nächst Cilli, Römerbad, Laak, Steinbrück, 
Tüffer. — Bei Görz, Sagrado, Nabresina, zwischen Contovello und 
Barcola, Prosecco und Miramar nächst Triest. Auf feuchten Felsen 
an der Mündung des Quieto bei Cittanova, in der Umgebung von 
Pinguente mehrfach, ebenso auf Felsen an der Fiumara bei Fiume. 
— In Dalmatien bei Metkovic und Gravosa.

M. chthonoplastes (Fl. dan.) Thr. Auf feuchter salzhaltiger Erde 
bei einem Salzbrunnen in Nieder-Tuzla in Bosnien. — An der Mün
dung des Quieto nächst Cittanova in submarinen Sümpfen reichlich.

M. lacustris (Rbh.) Hansg. In Böhmen bei Maxdorf nächst Bo
denbach. — In Steiermark bei Premstätten nächst Graz.

Hydrocoleum calcüegum A. Br. In Böhmen auf feuchten Felsen 
bei Sedlec nächst Beraun. — In Steiermark bei St. Martin nächst 
Graz, Tremersfeld nächst Cilli, Pöltschach, Tüffer, Römerbad, Stein
brück, Ratschach, Laak. — Im Küstenlande bei Solkan nächst Görz 
mehrfach, Gradisca, Sagrado, zwischen Contovello und Barcola, Pro
secco und Miramar nächst Triest, an der Mündung des Quietto bei 
Cittanova, bei Pinguente und auf feuchten Kalksteinfelsen an der 
Fiumara bei Fiume mehrfach.

H. muscicolum nov. sp. Lager flockige oder kleine knollenför
mige Überzüge von schmutzig olivenbrauner Farbe an im Wasser unter
getauchten Moosen bildend. Fäden 3 bis 4 fi dick, zu 2 bis 10, sel
tener einzeln oder viele in etwa 9 bis 15, seltener mehr oder weniger
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[i dicken, am Vorderende pinselförmig verdünnten und getheilten Bün
deln vereinigt. Veget. Zellen 1j2 bis 1/3 so lang als breit mit blau
grünem Inhalte. Scheiden meistens eng anliegend, ziemlich dick, farb
los, nicht deutlich geschichtet, an der Oberfläche oft verunreinigt 
und fast undurchsichtig.

Bisher blos in Dalmatien in einem Bergbächlein bei Ombla 
nächst Ragusa mit Xenococcus Kerneri Hansg. gesellig.

H. subcrustaceum nov. sp. Lager hautartig-krustenförmig,
1 bis 3 mm dick, öfters stark durch CaC03 incrustirt und hart, an 
der Oberfläche glatt oder warzig uueben von röthlich brauner Farbe, 
am Querschnitt schmutzig blaugrün, die Fäden zu 2 bis 10, seltener 
einzeln oder viele zu parallel aufrecht verlaufenden, von einer ge
meinsamen Gallertscheide umgebenen, meist 15 bis 45 ft dicken Bün
deln vereinigt, etwa 3 bis 4 ft breit. Die Zellen 1/2 bis lmal, vor der 
Theilung l^ m a l so lang als breit, mit blau- öden olivengrünem, sel
tener blassröthlich gefärbtem und an den Scheidenwänden gekörntem 
Inhalte. Specialgallertscheiden eng anliegend, seltener abstehend, 
meist 4 bis 6 ft breit, farblos, nicht geschichtet. Gemeinsame Gal
lertscheide leicht verdickt und am oberen Ende, wo die oscillarien- 
artigen Fäden oft strahlenartig divergiren, zerfasert.

In Bergbächen bei Solkan nächst Görz, bei Sagrado, Gradiska, 
zwischen Valdinoce und Cannosa nächst Ragusa, Castellnuovo und 
Gruda in Dalmatien.

H. heterotrichum Ktz. In Dalmatien in Bergbächen zwischen 
Castellnuovo und Gruda zerstreut.

H. Bremii Näg. nov. var. obscurum nob. Lager büschelig 
rasenförmig, von schmutzig stahlblauer bis schwärzlich blaugrüner 
Farbe, an im Wasser untergetauchten Moosen etc. festsitzend und 
diese oft vollständig überziehend. Fäden fast parallel verlaufend ohne 
Scheiden 14 bis 15 ft breit, zu 2 bis 6 oder mehrere in meist 50 
bis 75 ft dicken Bündeln vereinigt (seltener vereinzelt), von einer eng 
anliegenden, farblosen, ziemlich dicken gemeinsamen Gallertscheide 
umgeben. Veget. Zellen etc. wie bei Lyngbya obscura Ktz.1)

In Bergbächen im Küstenlande selten. Bisher blos bei Martin- 
scica nächst Fiume reichlich, dann zwischen Brasina und Ragusa 
vecchia in Dalmatien.

*) Der Verf. hat der von ihm in diesen Sitz.-Ber. 1890, II., pag. 129 be
schriebenen neuen Hydrocoleum-Formen deshalb keinen Namen gegeben, weil 
er die Hydrocoleum-Arten, wie die Microcoleus- und Symploca-Species für ge
wisse Anpassungsformen verschiedener Lyngbya-Arten ansieht.
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lnactis tornata Ktz. In Böhmen bei Eulau, Mittel- und Nieder- 
grund nächst Bodenbach, Böhm. Kamnitz, Haida, Reichstadt. — In 
Steiermark bei Rudersdorf nächst Graz, Judendorf, Gratwein, Wildon, 
Tremersfeld nächst Cilli, Römerbad, Tüffer, Steinbrück, Laak, Rat
schach. — Bei Solkan nächst Görz, Sagrado. Bei Fiume im Zwir in 
der Fiumara etc. mehrfach; bei Martinscica, Zengg. — In Dalmatien 
bei Metkovic in Zuflüssen der Narenta, in Bächen und Quellen bei 
Ragusa, Cannosa, Yaldinoce, Ombla, am Aquaeduct oherhalb Gravosa, 
zwischen Brasina und Ragusa yecchia, oberhalb Topla und bei Meljine 
nächst Castellnuovo, zwischen Castellnuovo und Gruda mehrfach, bei 
Cattaro.

1. fasciculata (Näg.) Grün. In Böhmen bei Hinter-Dittersbach.
Symploca minuta (kg.) Rbh. Bei Eulau, Böhm. Kamnitz, Haida; 

zwischen Peiperz und Maxdorf, bei Mittelgrund in der böhm. Schweiz 
mehrfach.

Lyngbya Martensiana Menegh. In Böhmen bei Pilgram und Böhm. 
Leipa — In Steiermark bei Ober-Premstätten nächst Graz, Tremers
feld nächst Cilli, Römerbad. — In Dalmatien bei Yaldinoce nächst 
Ragusa. — In Bosnien bei Ober-Tuzla.

L. pusilla (Rbh.) Hansg. [Leptothrix pusilla Rbh.] In Steier
mark in Teichen bei Graz, Premstätten; bei Wildon.

L. brevissima (Ktz.) Hansg. [Leptothrix brevissima Ktz.] Bei 
Solkan nächst Görz. — In Bosnien bei Nieder-Tuzla.

L. rigidula (Ktz.) Hansg. [Leptothrix ridigula Ktz.] In Böhmen 
bei B. Leipa, Haida, Böhm. Kamnitz, Pilgram, Kowarow und Mühl
hausen nächst Tabor. — In Steiermark bei Graz, Wildon, Gleisdorf, 
Cilli. — In Istrien im Prcedol nächst der Bahnstation Opcina, bei 
Pinguente. — In Dalmatien bei Yaldinoce nächst Ragusa.

L. fontana (Ktz.) Hansg. Bei Böhm. Kamnitz, in der Edmunds
klamm nächst Herrnkretschen in Böhmen. — In Steiermark bei Tre
mersfeld nächst Cilli, Tüffer, Steinbrück. — Bei Solkan nächst Görz, 
Pinguente in Istrien. — In Dalmatien bei Ragusa, Gravosa, Ombla, 
Topla nächst Castellnuovo, zwischen Castellnuovo und Gruda mehrfach.

L. lutescens (Menegh.) Hansg. In Steiermark bei Rudersdorf 
nächst Graz, Tremersfeld nächst Cilli, Römerbad, Steinbröck, Rat
schach.

L. foveolarum (Mont.) Hansg. In Böhmen in der Edmundsklamm 
nächst Herrnskretschen. — Auf feuchten Felsen am Isonzo bei Görz.

L. subtilissima (Ktz.) Hansg. In Böhmen bei Auscha, Böhm.
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Kamnitz, Reichstadt, Pilgram. — Bei Görz, Pinguente. — In Dal
matien bei Metkovic, Ragusa.

L. gloeophila (Ktz.) Hansg. [Hypheothrix gloeophila (Ktz.) Rbh.] 
In der böhm. Schweiz mehrfach, bei Böhm. Kamnitz, Ounétic und 
Tuchoméric nächst Prag. — In Warmhäusern in Tetschen und Reich
stadt. — In Steiermark in Warmhäusern in Graz; unter Chroscocca- 
ceen etc. bei Tremersfeld nächst Cilli, Laak. — In Dalmatien bei 
Valdinoce nächst Ragusa. — Bei Görz, Sagrado, Gradisca, zwischen 
Contovello und Barcola nächst Triest, bei Pinguente in Istrien.

L. aeruginea (Ktz.) Hansg. Bei Mühlhausen nächst Tabor in 
Böhmen. — In Istrien im Prcedol nächst Opcina.

L. tenuissima (Näg.) Hansg. [Leptothrix tenuissima Näg.] Bei 
Dittersbach, Maxdorf nächst Bodenbach in Böhmen. — In Steiermark 
bei Wildon, Römerbad, Ratschach. — In Dalmatien bei Gravosa.

L. compacta (Ktz.) Hansg. Im Abflüsse der warmen Quelle in 
Tobelbad nächst Graz, Römerbad und Tüffer in Steiermark.

L. inundata (Ktz.) Krck. Bei Tuchoméric und Ounétic nächst 
Prag, in der böhm. Schweiz und in Nordböhmen häufig verbreitet 
in Südböhmen bei Kowafow und Mühlhausen nächst Täbor, Pilgram 
Serowitz. — In Steiermark in Graz, Puntigam, Judendorf, Tobelbad, 
Premstätten, Gratwein, Gleisdorf, Lieboch, Wildon, Marburg, Pölt- 
schach, Tremersfeld, Cilli auch var. symplocoides Hansg. bei Tüffer, 
Römerbad, Steinbrück, Ratschach. — Bei Görz, Sagrado, zwischen 
Prosecco und Barcola nächst Triest. — Bei Pinguento, Cittanova, 
Fiume, Zengg. — In Dalmatien bei Cannosa und Ragusa. — In 
Bosnien bei Doboj, Nieder- und Ober-Tuzla.

L. confervae (Ktz.) Hansg. In Böhmen bei Haidä. — In Steier
mark bei Pöltschach, Cilli, Ratschach. — In Dalmatien bei Yaldinoce 
nächst Ragusa.

L. halophila Hansg. Zwischen B. Leipa und Langenau in Böhmen. 
— An einen Salzbrunnen bei Nieder-Tuzla in Bosnien.

L. nigrovaginata Hansg. Auf Kalksteinfelsen bei Cilli in Steier
mark. — Zwischen Miramar und Barcola, bei Contovello, auf Felsen 
am Isonzo bei Görz. — An feuchten Felsen an der Mündung des 
Quieto bei Cittanova und bei Pinguente in Istrien auch var. microco- 
leiformis Hansg. mit Scytonema myochrous gesellig.

L. caldcóla (Ktz.) Hansg. In Böhmen bei B. Leipa, Auscha, 
Neustadtei, Böhm. Kamnitz, Neudörfel, Steinschönau, Mittel- und 
Niedergrund, Hinter-Dittersbach, Tetschen, Reichstadt, in der Ed
mundsklamm nächst Herrnskretschen. — In Steiermark in Graz auch
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in Warmhäusern, zwischen Judendorf und Gratwein mehrfach, ebenso 
an der Köfiacher Bahn zwischen Strassgang und Premmstätten bei 
Ober-Premstätten, Lieboch, Wildon, Gleisdorf, zwischen St. Christof 
und Tremersfeld nächst Cilli; bei Tüffer, Römerbad, Steinbrück, Rat
schach, Laak auch var. gloeophila Hansg., Lichtenwald. — Bei Fiume 
mehrfach. — Bei Görz, Sagrado, Pinguente. — In Dalmatien bei 
Ragusa, Cannosa, Valdinoce mehrfach auch var. gloeophila, Gravosa, 
Castellnuovo.

L. roseola Rieh. In Sackl’s Warmhäusern bei Graz in Steier
mark. — Im Giardino publico nächst Fiume spärlich.

L. lateritia (Ktz.) Krch. In Böhmen bei Steinschönau, Auscha, 
bei Nieder und Mittelgrund nächst Bodenbach. — In Steiermark bei 
Graz, Judendoi’f auch var. variegata (Näg.) Krch., Gratwein, Pöltschach, 
auch var. subaeruginea Hansg., Marburg, Kötsch, Tremersfeld, St. 
Georgen, Tüffer, Ratschach, Laak. — In der Umgebung von Görz, 
Sagrado bei Pinguente, Fiume mehrfach, bei Martinscica, Zengg. — 
In Dalmatien bei Cannosa, Valdinoce, Gravosa, Ragusa, Ombla, Ca
stellnuovo, zwischen Gruda und Castellnuovo mehrfach.

L. dubia (Näg.) Hansg. Bei Sedlec nächst Beraun in Böhmen. 
— In Steiermark bei Judendorf nächst Graz, Wildon, Pöltschach, Tre
mersfeld nächst Cilli, Römerbad, Tüffer, Steinbrück, Ratschach. — Bei 
Görz, Gradisca, zwischen Miramar und Barcola uächst Triest, bei 
Pinguente, Cittanova. — Bei Martinscica nächst Fiume.

L. coriacea (Ktz.) Krch. Bei Trnowan nächst Leitmeritz, Auscha, 
B. Leipa, Reichstadt, in der böhm. Schweiz mehrfach.

L. rufescens (Ktz.) Krch. Bei Johnsdorf nächst Brüx, Böhm. 
Kamnitz, Dittersbach, Kreibitz, Obergrund nächst Bodenbach, Mühl
hausen und Kowafow nächst Tabor, Pilgram, Serowitz in Böhmen. — 
In Steiermark bei Graz, Tobelbad, Premstätten, Wildon, Gleisdorf, 
Pöltschach, Tremersfeld, Cilli, St. Georgen, Steinbrück, Tüffer, Römer
bad, Ratschach, Laak. — Bei Görz, Pinguente.

L. calcarea (Näg.) Hansg. [Hypheothrix calcarea Näg.] Bei 
Sedlec nächst Beraun in Böhmen. — In Steiermark bei Tremersfeld 
nächst Cilli, Tüffer, Römerbad, Steinbrück, Ratschach. — Bei Görz, 
Gradisca, Sagrado, Nabresina, zwischen Prosecco und Miramar, Con- 
tovello und Barcola. — Bei Cittanova, Pinguente, Fiume mehrfach, 
anch bei Martinscica, Zengg. — In Dalmatien bei Gravosa, Ragusa, 
zwischen Brasina und Ragusa vecchia, oberhalb Topla nächst Castell
nuovo, am Wege von Castellnuovo durch Sutorinathal nach Gruda 
mehrfach. — In Bosnien bei Nieder-Tuzla.
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L. bosniaca nov. sp. Diese der Lyngbya subcontinua (Ktz.) 
Hansg. [Hypheotrix subcontinua Ktz.]1) ähnliche Hypheotrix-Form, 
deren Lager punctförmig bis mohnkorngross, seltener grösser und 
zusammenfliessend, fast flach, incrustiert, gelblichbraun oder fast 
ockergelb gefärbt, auf untergeteuchten Steinen festsitzend, die Fäden 
mit den eng anliegenden, dünnen, farblosen oder gelblichen Scheiden 
meist 3 bis 4 (seltener bis 5) (i breit, die Zellen 1/2 bis l^ m al so lang 
als breit, mit bläulich oder olivengelblich gefärbtem Inhalte versehen, 
einzelne Fäden am Yorderende leicht (leptochaete-artig) verdünnt und 
sich durch zwei bis vielzellige Hormonogien, deren Zellen meist 3 ft 
dick, 3Ji bis lmal so lang waren und durch einzellige Akineten ver
mehrend sammelte ich in der Bosna und Jala bei Doboj, Nieder- 
und Ober-Tuzla und Simin*Han in Bosnien.

L. fa llax  nov. sp.2) Lager filzig, schmutzig, braungelb, oft weit 
ausgebreitet. Fäden mit den Scheiden 3 bis 6 ft breit, mehr weniger 
gekrümmt, oft zu symploca-artigen aufrechten, etwa 1 bis 3 mm. 
langen, pinselförmigen Bündeln büschelig vereinigt. Yeget. Zellen 1 bis 
3 ft breit und ebenso lang oder etwas kürzer, seltener länger (die 
Gliederung ist wegen Undurchsichtigkeit der Scheiden undeutlich) 
mit blass blaugrünem Inhalte. Scheiden gelblich bis bräunlichgelb ge
färbt, seltener fast farblos, zähe (nicht brüchig), öfters vom Faden 
abstehend.

Kommt auf feuchten Felsen am Isonzo bei Görz mit Scyto- 
nema Arten etc. vor.

L. fonticola (Ktz.) Krch. Bei Johnsdorf nächst Brüx, Haida, 
Eulau, Nieder- und Mittelgrund nächst Bodenbach in Böhmen.

L. membranácea (Ktz.) Thr. Bei Tuchoméric, Ounétic, Kowar 
und Zakolan nächst Prag, in der böhm. Schweiz und in Nordböhmen 
häufig verbreitet; bei Johnsdorf nächst Brüx, Eulau; in Südböhmen 
bei Mühlhausen und Kowafow nächst Tabor, Patzau, Pilgram, Se
rowitz. — In Steiermurk bei Graz, Gratwein, Judendorf, Tobelbad, 
Gleisdorf, Wildon, Lieboch bei Marburg, Kötsch, Cilli, Tremersfeld, 
St. Georgen, Pöltschach, Tüffer, Römerbad, Steinbrück, Ratschach. — 
Bei Görz, Gradisca, Sagrado, zwischen Barcola, Opcina, Triest und 
Miramar mehrfach. — Bei Pinguente, Cittanova, Fiume, Martinscica, 
Zengg. — In Dalmatien bei Metkowic, Ragusa, zwischen Brasina und

1) Vergl. des Verf. Abhandlung in diesen Sitz.-Berichten, 1890, II. p. 131, 
*) Anmerk.

2) Steht der Lyngbya (Hypheotrix) tenuissima (Hag.) Rbh. =: Scytonema te-
nuissimum Häg. am nächsten.
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Ragusa vecchia, Cannosa, Valdinoce, Ombla, am Aquaeduct oberhalb 
Gravosa, in Bächen oberhalb Topla und bei Meljine nächst Castell- 
nuovo, zwischen Castellnuovo und Gruda mehrfach. — In Bosnien bei 
Doboj, Nieder- und Ober-Tuzla.

Var. rivularioides Grün. Bei Ounetic, Statenic nächst Prag, 
Sedlec nächst Beraun in Böhmen. — In Steiermark bei Gleisdorf, 
Wildon, zwischen Judendorf und Gratwein nächst Graz, Tremersfeld 
nächst Cilli, Pöltschach, Tüffer, Römerbad, Steinbrück, Ratschach, Laak.
— Bei Görz. — In Dalmatien bei Metkovic, zwischen Brasina und 
Ragusa vecchia, zwischen Cannosa und Valdinoce, Ombla nächst Ra
gusa, Topla nächst Castellnuovo, zwischen" Gruda und Castellnuovo 
mehrfach. — In Bosnien bei Nieder- und Ober-Tuzla.

Var. biformis Ktz. In Abflüssen der warmen Quellen bei Rö
merbad, Tüffer, Tobelbad nächst Graz in Steiermark. — In Bosnien 
bei Nieder-Tuzla bei einem Salzbrunnen in der Nähe des Dampf
ventils, auf durch warmes Wasser und heisse Dämpfe befeuchteter 
Erde.

L. Retzii (Ktz.) Hansg. In der böhm. Schweiz in der Edmunds
klamm nächst Herrnskretschen. — In Steiermark bei Gratwein nächst 
Graz.

L. corium (Ag.) Hansg. Bei B. Leipa in Böhmen. — In Steier
mark bei Gratwein nächst Graz. — In Bächen bei Pinguente, Fiume.
— In Dalmatien oberhalb, Castellnuovo, dann zwischen Gruda und 
Castellnuovo.

L. lucida (Ag.) Hansg. In Abflüssen der warmen Quellen bei 
Römerbad und Tüffer.

L. lyngbyacea (Ktz.) Hansg. Bei Böhm. Kamnitz, Haida, Gräber 
nächt Auscha, B. Leipa. — In Steiermark in Sümpfen bei Gleisdorf 
nächst Graz.

L. obscura Ktz. Bei Solkan nächst Görz. — In Böhmen in 
Sümpfen oberhalb Kuchelbad nächst Prag.

L. Meneghiniana (Ktz.) Hansg. Bei Mittelgrund nächst Bo
denbach, bei Martinscica nächst Fiume. — In Steiermark bei Grat
wein nächst Graz, Pöltschach, Römerbad. — In Dalmatien zwischen 
Castellnuovo und Gruda.

L. Kützingiana Krch. Bei Tuchomefic, Statenic, Ounetic, Kowar 
nächst Prag; in Nordböhmen und in der böhm. Schweiz häufig; in 
Südböhmen bei Pilgram, Patzau, Kowarow und Mühlhausen nächst 
Tabor. — In Steiermark am Schlossberg in Graz, bei Strassgang, 
Tobelbad, Gleisdorf, Premstätten, Lieboch, Wildon, Marburg, Kötsch
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auch var. symplociformis Hansg. bei St. Georgen nächst Cilli, Pölt- 
schach. — Bei Görz, Gradisca auch var. symplociformis. —  In Dal
matien bei Metkovic, Cannosa nächst Ragusa.

L. vulgaris (Ktz.) Krch. Bei Ounetic nächst Prag, Eulau, Böhm. 
Kamnitz, Haida, Dittersbach, zwischen Peiperz und Maxdorf nächst 
Bodenbach in Böhmen. — In Steiermark in Graz, bei Gratwein, 
Marburg, Ratschach. — Bei Opcina, Prosecco, Nabresina, Gradisca, 
Görz, Pinguente; bei Susak und hinter der Papierfabrik nächst Fi
ume, bei Zengg. — In Dalmatien bei Metkowic, Ragusa, Castellnuovo, 
zwischen Gruda und Castellnuovo. — In Bosnien bei Doboj.

L. Welwitschii (Grün.) Hansg. In Warmhäusern im Schloss
garten in Tetschen und Reichstadt in Böhmen. — In Steiermark im 
Sackl’s Garten in Graz.

L. rupestris (Ag.) Hansg. var. rivularis Ktz. Im Zwir bei Fiume 
und bei Martinscica. — In Dalmatien bei Ombla nächst Ragusa, 
zwischen Gruda und Castellnuovo mehrfach.

L. Ioanniana (Ktz.) Hansg. In Steiermark am Schlossberg in 
Graz, bei Judendorf, Wildon, Tremersfeld nächst Cilli, Steinbrück. 
— Bei Gradisca, Görz, Nabresina, Contovello, zwischen Miramar und 
Prosecco nächst Triest. — An Felsen an der Fiumara bei Fiume 
und an der Mündung des Quieto bei Cittanova, bei Pinguente 
mehrfach.

Oscillaria tenerrima Ktz. Bei Zakolan, Kowar nächst Prag, 
Auscha, Gräber, B. Leipa, Reichstadt, in der Edmundsklamm nächst 
Herrnskretschen, bei Eulau, Dittersbach, Niedergrund, Böhm. Kamnitz, 
Kreibitz, Pilgram, Patzau in Böhmen. — In Steiermark bei Strass
gang, Premstätten nächst Graz, Gleisdorf, Wildon, Kötsch nächst 
Marburg, Tremersfeld, Cilli, St. Georgen, Römerbad, Tüffer. — In 
Bosnien bei Nieder-Tuzla. — In Istrien im Prcedol nächst Opcina, 
bei Pinguente. — In Dalmatien bei Metkowic, Ragusa, Ombla. — 
Var. Kützingiana (Näg) nob. Bei Sedlec nächst Beraun, Mittelgrund 
und Edmundsklamm in der böhm. Schweiz. — In Steiermark bei Ju
dendorf nächst Graz. — Bei Görz.

0  leptothricha Ktz. Bei Maxdorf nächst Bodenbach, B. Leipa, 
Reichstadt, Böhm. Kamnitz, Haida, Steinschönau, Kreibitz, Kowafow 
und Mühlhausen nächst Tabor in Böhmen. — In Steiermark bei Ru
dersdorf nächst Graz, Wildon, Marburg, St. Georgen nächst Cilli, 
Tüffer, Römerbad.

O. leptotrichoides Hansg. In Warmhäusern im Schlossgarten in
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Tetschen und Reichstadt in Böhmen. — In Steiermark in Sackl’s 
Warmhäusern und im botanischen Garten in Graz.

0. gracillima Ktz. Bei Eulau, Böhm. Kamnitz, Haida, Kreibitz, 
B. Leipa. — In Steiermark bei Cilli.

0. laminosa Ag. Im Abflüsse der warmen Quelle in Tüffer in 
Steiermark auch in der Lyngbya-Form [L. laminosa (Ag.) Thr.] und 
deren var. symplociformis Hansg. [Symploca thermalis Ktz.].

0 . smaragdina Ktz. und 0 . elegans Ag. Im Abflüsse der warmen 
Quelle in Römerbad in Steiermark.

0. spissa Bory. Bei Dittersbach, Böhm. Kamnitz, im Bielagrund 
nächst Bodenbach in Böhmen. — In Steiermark bei Graz, Marburg, 
Wildon, Cilli. — In Bosnien bei Nieder-Tuzla.

0, scandens Rieh. Im Schlossgarten in Reichstadt in Böhmen. 
— In Steiermark im botanischen und im Sackl’s Garten in Graz.

0 . brevis Ktz. Bei Tuchomeric, Statenic, Ounetic nächst Prag; 
in Nordböhmen und in der böhm. Schweiz mehrfach. — In Steier
mark bei Graz, Gleisdorf, Marburg, Wildon, Cilli, Ratschach, Römer
bad. — In Bosnien bei Ober-Tuzla.

0. tenuis Ag. Bei Ounetic, Kowar, Zakolan nächst Prag, Lodenic 
nächst Beraun, Johnsdorf nächst Brüx, Eulau, in der böhm. Schweiz, 
in Nord- und Südböhmen häufig verbreitet. — In Steiermark bei 
Graz, Tobelbad, Gratwein, Gleisdorf, Kötsch nächst Marburg, Cilli, 
Tremersfeld, St. Georgen, Pöltschach, Tüffer, Römerbad. — Bei Görz, 
Sagrado. —■ In Dalmatien bei Metkowic, Ragusa, Castellnuovo. — 
Var. rivularis Hansg. bei Rudersdorf nächst Graz, Laak, zwischen 
Miramar und Barcola, bei Pinguente, Fiume, bei Ombla nächst Ra
gusa. Die typische Form und var. limicola Ktz. bei Marburg, Fiume, 
Zengg, Metkowic, Nieder-Tuzla.

0. aerugineo-coerulea Ktz. In Steiermark bei Puntigam, Juden
dorf, Strassgang nächst Graz, Gratwein, Premstätten, Gleisdorf, Lieboch, 
Wildon, Marburg, Kötsch, Pöltschach, Cilli, St. Georgen, Tüffer, 
Römerbad, Steinbrück, Ratschach, Lichtenwald. — Bei Pinguente, 
Görz, Gradisca, Opcina, Fiume. — In Dalmatien bei Metkowic, Ra
gusa, Gravosa, Cannosa, Valdinoce. — In Bosnien bei Doboj, Plocnik, 
Nieder- und Ober-Tuzla.

0. Okeni Ag. Im Abflüsse der warmen Quelle in Römerbad und 
Tüffer in Steiermark.

0 . subfusca Ag. Bei Eulau, im Bialagrund nächst Bodenbach 
in Böhmen. — In Steiermark bei Rudersdorf, Judendorf, und Grat
wein nächst Graz, Römerbad, Steinbrück, Laak, — Bei Fiume,
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O. antliaria Jürg. In Böhmen fast allgemein in Dörfern auch 
in kleineren Städten verbreitet; in der böhm. Schweiz bei Maxdorf, 
Peiperz, Nieder- und Mittelgrund, Obergrund auch var. phormidioides 
Ktz. — In Steiermark in Graz, Puntigam, Judendorf, Strassgang, 
Gleisdorf, Premstätten, Lieboch, Wildon, Marburg, Kötsch, Pöltschach, 
Cilli, St. Georgen, Tremersfeld, Tüffer, Römerbad, Steinbrück, Rat
schach, Lichtenwald. — Bei Contovello, Prosecco nächst Triest, Nabre- 
sina, Gradisca, Sagrado, Görz mehrfach, Pinguente, Cittanova in 
Istrien; bei Susak nächst Fiume, auch hinter der Torpedofabrik bei 
Fiume. — In Dalmatien bei Metkowic, Cannosa, Gravosa in Ragusa 
auch var. phormidioides, bei Castellnuovo. — In Bosnien in Doboj, 
Plocnik, Nieder- und Ober-Tuzla, Simin Han.

0 . rupicola Hansg. In der böhm. Schweiz bei Niedergrund, 
Peiperz und Maxdorf. — In Steiermark bei Puntigam nächst Graz, 
Judendorf, Tremersfeld und Cilli auch var. tenuior Hansg. diese auch 
bei Pinguente und auf feuchten Felsen am Isonzo bei Görz mit der 
typischen Form. Bei Gradisca, zwischen Contovello und Barcola, auf 
feuchten Felsen an der Mündung des Quieto nächst Cittanova in 
Istrien. In Dalmatien auf den aus Kalksteinen aufgebauten Festungs
mauern in Ragusa, bei Castellnuovo und am Wege von Castellnuovo 
nach Gruda.

0. nigra Yauch. In Böhmen bei Markersdorf nächst Böhm. 
Kamnitz.

0 .  anguina Bory. In Steiermark bei Cilli, Wildon.
0 . chalyhea Mert. Bei Ober-Premstätten nächst Graz, Gleisdorf, 

Wildon, Kötsch nächst Marburg, Var. luticola (Menegh.) Ktz. bei Tüffer 
in Steiermark. — In Böhmen bei Haida, Böhm. Kamnitz, Kreibitz, 
Kowafow und Mühlhausen nächst Tabor, Tuchomefic und Ounetic 
nächst Prag.

0. Schröteri Hansg. (0. brevis Schröter). In der böhm. Schweiz 
bei Mittelgrund.

0. caldariorum Hauck. Im Schlossgarten in Tetschen und Reich
stadt in Böhmen. — In Steiermark im botanischen Garten in Graz.

0. Frölichii Ktz. Bei Tuchomeric, Ounetic, Zakolan nächst Prag, 
Böhm. Kamnitz, Haida, Kreibitz, B. Leipa, Reichstadt, Dittersbach, 
Eulau, Kowafow und Mühlhausen nächst Tabor, Pilgram, Patzau, 
Serowitz in Böhmen. — In Steiermark in Teichen bei Graz, in Sümpfen 
bei Rudersdorf, Strassgang, Premstätten, Gleisdorf, Kötsch nächst 
Marburg, Cilli, Tüffer, Wildon. — in Bosnien bei Nieder-Tuzla. —
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In Dalmatien bei Yaldinoce nächst Ragusa spärlich. In Istrien bei St. 
Martin nächst Pinguente.

O. princeps Vauch. In Böhmen bei Kowafo w und Mühlhausen 
nächst Tabor.

Spirulina oscülarioides Turp. In Teichen bei Ober-Premstätten 
nächst Graz in Steiermark.

Chamaesiphon incrustans Grün. Bei Eulau, Nieder- und Mittel
grund nächst Bodenbach in Böhmen.

Ch. polonicus (Rfski) Hansg. In Bächen bei Fiume und bei Mar- 
tinscica mehrfach. — In Dalmatien bei Metkowic, Cannosa, Yaldinoce, 
am Aquaeduct oberhalb Gravosa, bei Ombla nächst Ragusa, zwischen 
Brasina und Ragusa vecchia, bei Meljine und Topla nächst Castell- 
nuovo, zwischen Castellnuovo und Gruda mehrfach. — In Bosnien 
bei Doboj.

Ch. fuscus (Rfski) Hansg. nov. var. auratus nob. Zellen keulen
förmig, 2 bis 4 ft breit, etwa 2mal so lang, mit gelblich bis goldgelb, 
seltener bräunlich gelb gefärbter Scheide und dunkel blaugrünem 
Inhalte. Gonidien kugelig 4 bis 5 ft breit, sonst wie bei der typischen 
Form. — Auf im schnell fliessenden Wasser untergetauchten Steinen 
u. ä. in Bächen, so bei Martinscica nächst Fiume. — In Dalmatien 
oberhalb Topla nächst Castellnuovo.

Ch. confervicola A. Br. Bei Statenic nächst Prag, in der böhm. 
Schweiz mehrfach, bei Böhm. Kamnitz, Steinschönau, Kreibitz, Auscha, 
B. Leipa, Reichstadt in Böhmen. — In Steiermark bei Graz. — Bei 
Fiume im sog. Zwir und in einem Bache bei der Torpedofabrik auf 
Cladophoren. - -  In Dalmatien bei Cannosa nächst Ragusa.

Pleurocapsa minor Hansg. In Steiermark bei Rudersdorf und 
Judendorf nächst Graz, Gratwein, Wildon, Cilli, Römerbad, Tüffer, 
Steinbrück, Ratschach. — Bei Miramar nächst Triest. In Quellen bei 
Fiume. — In Dalmatien bei Metkowic, Cannosa, Valdinoce, am 
Aquaeduct oberhalb Gravosa, bei Ombla nächst Ragusa reichlich, 
zwischen Brasina und Ragusa vecchia, bei Meljine und oberhalb Topla 
nächst Castellnuovo, in Bächen zwischen Castellnuovo und Gruda 
mehrfach.

P. rivularis Hansg. In Dalmatien bei Ombla nächst Ragusa und 
in den auf Kalksteinfelsen aufgebauten Festungswällen von Ragusa 
auf Wassermoosen.

P. concharum Ransg. Bei Tremerfeld nächst Cilli in Steiermark.
Oncobyrsa rivularis (Ktz.) Menegh. In Dalmatien in einem Berg-

T r. luutliematlcko-pHrodovfJeckii. „ o
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bache zwischen Brasina und Ragusa vecchia, bei Ombla nächst 
Ragusa.

Allogonium Wolleanum Hansg. In Steiermark bei Pöltschach, 
an der Einfassung der Seidl’s Quelle nächst Cilli. — In Dalmatien 
an einem Brunnen zwischen Castellnuovo und Gruda auch var. simplex 
Hansg. zwischen Cannosa und Yaldinoce nächst Ragusa auch var. cal- 
cicolum Hansg.1) in einer Form, deren Fäden sehr lang, spärlich 
verzweigt, die Zellen bis 9 (i breit, 2mal, vor der Theilung bis 272mal 
so lang als breit, die Gallertscheiden enganliegend, farblos und dünn 
waren.

Xenococcus Kerneri Hansg. In Dalmatien bei Ombla nächst Ra
gusa massenhaft, zwischen Brasina und Ragusa vecchia auf Clado- 
phoren, Scytonema cincinnatum, an Wassermoosen u. ä., ebenso ober
halb Topla nächst Castellnuovo und zwischen Castellnuovo und Gruda.

Chroothece monococca (Ktz.) Hansg. [Palmogloea monococca Ktz.] 
vär. rupestris Hansg. [Chroothece rupestris Hansg.] In Steiermark bei 
Pöltschach und Cilli.

Gloeothece rupestris (Lyngb.) Bor. Bei Nieder- und Mittelgrund, 
zwischen Peiperz und Maxdorf und in der Edmundsklamm in der 
böhm. Schweiz. — In Steiermark bei Judendorf, Premstätten und 
am Schlossberg in Graz, Unter-Kötsch nächst Marburg, Pöltschach, 
Tremersfeld nächst Cilli, Tüffer, Römerbad, Steinbrück, Laak, Rat
schach, Wildon. Var. tepidariorum (A. Br.) Hansg. [Gloeothece tepi- 
dariorum A. Br.] im Schlossgarten in Tetschen und Reichstadt in 
Böhmen, im botanischen und Sackl’s Garten in Graz in Steiermark. 
— Die typische Form auch in Dalmatien bei Yaldinoce nächst Ra
gusa mit var. cavemarum Hansg. — Auf feuchten Felsen an der 
Mündung des Quieto bei Cittanova, zwischen Contovello und Barcola, 
bei Nabresina, Sagrado, Gradisca, Görz mehrfach, ebenso bei Pin- 
guente in Istrien.

Aphanothece caldariorum Rieh. Im Schlossgarten in Tetschen. 
Var. cavemarum Hansg. in der Edmundsklamm nächst Herrnskretschen. 
Bei Gradisca und Görz, dann bei Pinguente in Istrien.

A. saxicola Näg. In Steiermark bei Judendorf nächst Graz, Tre
mersfeld nächst Cilli, Pöltschach, Steinbrück, Laak.

A. pallida (Ktz.) In Steiermark bei Marburg.
Synechococcus aeruginosus Näg. In der Edmundsklamm und 

zwischen Dittersbach und Hinter-Dittersbach in der böhm. Schweiz. *)

*) Yergl. in diesem Sitz.-Ber. 1890, I, p. 18.
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— In Steiermark bei Judendorf nächst Graz. — In Istrien auf feuchten 
Kalksteinfelsen bei Pinguente spärlich.

S. brunneolus Rbh. Bei Hinter-Dittersbach in der böhm. Schweiz.
Glaucocystis nostochinearum Itzigs. In der Edmundsklamm nächst 

Herrnskretschen, bei B. Leipa var. minor Hansg., Pilgram, Kowafow 
und Mühlhausen nächst Tabor in Böhmen. — In Steiermark bei 
Ober-Premstätten nächst Graz.

Merismopedium glaucum (Ehrb.) Näg. In Böhmen bei B. Leipa, 
Reichstadt, Kowafow und Mühlhausen nächst Tabor, Pilgram. — In 
Steiermark bei Ober-Premstätten nächst Graz, Ratschach.

Coelosphaerium Kützingianum Näg. Bei Kowafow und Mühl
hausen nächst Tabor in Böhmen. — In Steiermark bei Kötsch nächst 
Marburg.

C. anomalum (Bennet) Hansg. [Gomphosphaeria ? anomalaBennet]. 
var. minus Hansg. In Böhmen bei Brenn nächst Böhm. Leipa. — In 
Steiermark zwischen Strassgang und Premstätten nächst Graz.

Polycystis ßos aquae Wittr. In Böhmen in Teichen bei Kowafow 
und Mühlhausen nächst Tabor mehrfach. — In Steiermark im Teiche 
im Schlossgarten bei Premstätten nächst Graz.

P. marginata (Menegh.) Rieh. In Böhmen bei Dittersbach, B. 
Leipa, Böhm. Kamnitz. — In Steiermark bei Puntigam auch var. 
minor Hansg. und zwischen Strassgang und Premstätten nächst Graz.

P. pulverea (Wood) Wolle. In Steiermark bei Tüfifer.
P. fuscolutea Hansg. Bei Auscha, B. Leipa, Reichstadt, Nieder- 

und Mittelgrund, in der Edmundsklamm nächst Herrnskretschen, 
Sedlec nächst Beraun in Böhmen. — In Steiermark in Graz, bei 
Puntigam, Judendorf, Premstätten, Gratwein, Wildon, Gleisdorf, Mar
burg, Pöltschach, Cilli, Tremersfeld, St. Georgen, Tüffer, Römerbad, 
Steinbrück, Laak, Ratschach, Lichtenwald. — Bei Contovello, Nabre- 
sina, Sagrado, Gradisca, Görz mehrfach, Cittanova, Pinguente, Martin- 
scica und in der Umgebung von Fiume mehrfach, bei Zengg. — In 
Dalmatien bei Metkovic, Ragusa, Gravosa, Castellnuovo, zwischen 
Gruda und Castellnuovo. — In^Bosnien bei Nieder-Tuzla.

P. aeruginosa Ktz. Bei Ober-Premstätten in Steiermark.
Gloeocapsa magma (Bröb.) Ktz. In Böhmen am Geltschberg 

nächst Auscha, zwischen Peiperz und Maxdorf, bei Nieder- und Mittel
grund nächst Bodenbach, in der Edmundsklamm, bei Hinter-Ditters
bach in der böhm. Schweiz. — In Steiermark bei Graz, in Sackl’s 
Warmhäusern var. pellucida Näg. — In Dalmatien auf feuchten 
Felsen zwischen Castellnuovo und Gruda mehrfach. — Bei Görz,

23*
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Gradisca auch var. pellucida, Sagrado, Nabresina, zwischen Conto- 
vello und Barcola, bei Pinguente, Cittanova mehrfach.

G. rupicola Ktz. In Steiermark bei Judendorf nächst Graz. — 
Bei Görz, Pinguente.

G. ambigua (Näg.) Krch. Bei Sedlec nächst Beraun, Geltschberg 
nächst Auscha in Böhmen. — In Steiermark bei Judendorf nächst 
Graz, Tremersfeld nächst Cilli, Pöltschach, Tüffer, Römerbad, Stein
brück, Ratschach, Laak, Lichtenwald. — Bei Nabresina, Gradisca, 
Sagrado, Görz, zwischen Contovello und Barcola, bei Pinguente, 
Fiume. — In Dalmatien bei Gravosa, zwischen Castellnuovo und 
Gruda mehrfach.

G. nigrescens Näg. Bei Sedlec nächst Beraun in Böhmen. — 
Auf feuchten Felsen an der Mündung des Quieto bei Cittanova, 
ebenso bei Nabresina, Contovello, Sagrado, Gradisca, Görz und an der 
Fiumara bei Fiume.

G. Paroliniana (Menegh.) Bréb. Bei Auscha, Haber, B. Leipa, 
Hinter-Dittersbach in der böhm. Schweiz. — In Sackl’s Warmhäusern 
in Graz in Steiermark.

G. alpina Näg. Auf feuchten Felsen bei Solkan nächst Görz. 
Auf feuchten Felsen bei Pinguente, an der Mündung des Quieto bei 
Cittanova in Istrien in einer Form (var. m editerránea nob.), deren 
kugelige oder elliptische Zellen 12 bis 15 g breit und im schmutzig 
viollet bis schwärzlich stahlblau gefärbten Inhalte mit einem kern
artigen, meist etwa 4 p  dicken Gebilde versehen, die 8 bis 32-zel- 
ligen Familien 30 bis 75 g im Durchm., die Gallerthüllen der Zellen 
und der Familien öfters dünn, meist aber (die äusseren farblosen 
Schichten) stark verdickt und geschichtet waren.

G. ocellata Rbh. In Dalmatien auf feuchten Kalksteinfelsen bei 
Gravosa und bei Yaldinoce nächst Ragusa mit Scytonema myochrous 
gesellig, ebenso auf Felsen an der Mündung des Quieto, bei Citta
nova und Pinguente in Istrien mehrfach.

G. rupestris Ktz. In der böhm. Schweiz bei Nieder- und Mittel
grund, in der Edmundsklamm nächst Herrnkretschen.

G. fusco-lutea Krch. Bei Sedlec nächst Beraun, Geltschberg 
nächst Auscha in Böhmen. — In Steiermark am Schlossberg in Graz 
bei Judendorf, Pöltschach, Tremersfeld nächst Cilli, Tüffer, Römerbad, 
Steinbrück, Ratschach, Laak, Lichtenwald. — Bei Cittanova, Nabre
sina, Contovello, Gradisca, Sagrado, Görz und Pinguente mehrfach; 
bei Fiume. — In Dalmatien bei Metkowic, Gradosa, Castellnuovo, 
zwischen Castellnuovo und Gruda.
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G. nigra (Menegh.) Grün. Bei Sedlec nächst Beraun in Böhmen. 
— Bei Görz, Gradisca.

G. muralis Ktz. Im Schlossgarten in Tetschen und Reichstadt 
in Böhmen. — In Dalmatien an feuchten Mauern (Wölbungen) zweier 
Brunnen bei Valdinoce nächst Ragusa.

G. quaternata (Bröb.) Ktz. Bei Nieder- und Mittelgrund, in der 
Edmundsklamm und bei Dittersbach in der böhm. Schweiz.

G. aeruginosa Ktz. Bei Sedlec nächst Beraun, Herrnskretschen 
in Böhmen. — In Steiermark am Schlossberg in Graz, bei Tremers- 
feld nächst Cilli, Wildon, Tüffer, Römerbad, Steinbrück, Ratschach. — 
Bei Görz, Gradisca, Nabresina, Contovello, Pinguente, Cittanova. — 
In Dalmatien bei Metkowic, Ragusa, zwischen Gruda und Castell- 
nuovo.

G. coracina Ktz. Bei Sedlec nächst Beraun in Böhmen. — Bei 
Judendorf nächst Graz in Steiermark.

G. livida (Carm.) Ktz. Bei Reichstadt in Böhmen. — In Stei
ermark bei Steinbrück, Ratschach, Laak. — Bei Görz, Gradisca, Sa- 
grado, Nabresina, Contovello nächst Triest. — Bei Cittanova, Pin
guente, Fiume mehrfach, Martinscica. — In Dalmatien bei Metkowic, 
Ragusa, Gravosa, Castellnuovo, zwischen Grude und Castellnuovo 
mehrfach.

G. atrata Ktz. In Steiermark bei Tremersfeld nächst Cilli.
Aphanocapsa cruenta (Ag.) Hansg. [Porphyridium cruentum (Ag.) 

Näg.] In Böhmen bei Tuchomefic, Statenic, Ounetic nächst Prag, 
Lodenic nächst Beraun; in Nordböhmen und in der böhm. Schweiz 
mehrfach; in Südböhmen bei Kowafow nächst Tabor, Pilgram. — In 
Steiermark bei Gratwein nächst Graz, Wildon, Gleisdorf, Marburg, 
Römerbad.

Var. Wittrockii (Rieh.) Hansg. [Porphyridium Witrockii Rieh.] 
Im Schlossgarten in Tetschen in Böhmen, im Sackl’s Garten bei Graz 
in Steiermark.

A. membranacea Rbh. Bei B. Leipa in Böhmen.
A. biformis A. Br. Im Schlossgarten in Tetschen und Reichstadt 

in Böhmen. In Steiermark im Sackl’s Garten in Graz.
A. brunnea (A. Br.) Näg. In Steiermark bei Judendorf nächst 

Graz. — Bei Görz, Sagrado, Gradisca, Contovello nächst Triest. — 
In Istrien auf feuchten Felsen an der Mündung des Quieto bei Cit
tanova, bei Pinguente mehrfach. — In Dalmatien bei Cannosa und 
Ragusa.

A. Nägelii Rieh. Im Schlossgarten in Tetschen und Reichstadt
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in Böhmen. — In Steiermark im botanischen und Sackl’s Garten in 
Graz. In der freien Natur an Bahnviaducten zwischen Tremersfeld 
und Cilli, dann bei Laak.

A. rufescens Hansg. Bei Eulau, Pilgram in Böhmen. — In 
Steiermark in Graz, Gleisdorf, Marburg, Cilli, Ratschach. — Bei Görz, 
Sagrado, Gradisca, zwischen Barcola und Contovello nächst Triest, 
Pinguente, Fiume, Zengg. — In Dalmatien in Metkowic, Ragusa 
mehrfach, Yaldinoce nächst Ragusa, bei Castellnuovo.

A. flava (Ktz.) Rbh. Bei Böhm. Leipa. — Im Litorale bei 
Zengg.

A. anodontae Hansg.1) Auch an Schalen von Planorbis-Arten, 
so bei Böhm. Leipa.

Nov. var. maior nob. Zellen 3 bis 4 p breit, kugelig oder fast 
kugelig, blaugrün, sonst wie die typische Form. An Schalen von 
Süsswasserschnecken bei Tremersfeld nächst Cilli, Tüffer, Steinbrück 
in Steiermark. — Bei Nieder-Tuzla in Bosnien.

A. montana Cram. Bei Sedlec nächst Beraun, Hinter-Dtttersbach 
Peiperz, Mittelgrund, in der Edmundsklamm nächst Herrnskretschen 
in Böhmen. — In Steiermark am Schlossberg in Graz, bei Judendorf, 
Wildon, Steinbrück, Laak. — Id Dalmatien bei Gravosa zwischen 
Gruda und Castellnuovo spärlich. — In Istrien auf feuchten Felsen 
an der Mündung des Quieto bei Cittanova und bei Pinguente auch 
var. micrococca Cram. Bei Görz, Sagrado, Gradisca, Nabresina, Con
tovello nächst Triest.

A. fonticola Hansg. Bei Tuchomefic nächst Prag, Auscha, Reich
stadt, B. Kamnitz, Kreibitz, Pilgram in Böhmen. — In Steiermark bei 
Rudersdorf, Judendorf und Gratwein nächst Graz — Bei Solkan 
nächst Görz, Pinguente. — In Dalmatien bei Ragusa und Gravosa, 
bei Prubla zwischen Brasina und Ragusa vecchia, oberhalb Topla 
nächst Castellnuovo, am Wege von Castellnuovo nach Gruda mehrfach, 
bei Cattaro.

A. pulchra (Ktz.) Rbh. In Böhmen bei Kowafow nächst Tabor. 
Bei Ober-Premstätten in Steiermark.

A. thermalis Brügg. Im Abflüsse der warmen Quelle bei Römer
bad und Tüffer in Steiermark.

Chroococcus (Rhodococcus) caldariorum Hansg. Im Schlossgarten 
in Tetschen in Böhmen.

*) Vergl. in diesen Sitz.-Ber. 1890, II. p. 99.
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Ch. macrococcus (Ktz.) Rbh. In Böhmen bei Sedlec nächst Beraun, 
B. Leipa, Reichstadt, Böhm. Kamnitz, Dittersbach, Peiperz, in der 
Edmundsklamm in der böhm. Schweiz. — In Steiermark bei Ober- 
Premstätten nächst Graz. — Auf feuchten Felsen an der Mündung 
des Quieto bei Cittanova und Pinguente in Istrien. — Bei Görz 
mehrfach.

Ch. montanus Hansg. Bei Sedlec nächst Beraun, in der böhm. 
Schweiz und in Nordböhmen mehrfach verbreitet. — In Steiermark 
in Graz, bei Puntigam, Judendorf, Gratwein, Premstätten, Gleisdorf, 
Wildon, Marburg, Cilli, Tremersfeld, St. Georgen, Pöltschach, Tüffer, 
Römerbad, Steinbrück, Laak, Ratschach, Lichtenwald. — Bei Nabre- 
sina, Contovello, Prosecco, Sagrado, Gradisca, Görz mehrfach, Citta
nova, Pinguente, Fiume, Martinscica, Zengg. — In Dalmatien bei 
Metkowic, Ragusa, Gravosa, Cannosa, Valdinoce, Castellnuovo, zwi
schen Gruda und Castellnuovo. — In Bosnien bei Doboj und Nie- 
der-Tuzla.

Ch. turgidus (Ktz.) Näg. Bei Sedlec nächst Beraun, B. Leipa, 
Nieder- und Mittelgrund, in der Edmundsklamm nächst Herrnskret- 
schen in Böhmen. — In Steiermark bei Judendorf, zwischen Strass
gang und Premstätten, bei Ober-Premstätten, Wildon, Kötsch nächst 
Marburg, Tremersfeld nächst Cilli, Laak auch var. subundus Hansg. 
— In Dalmatien auf feuchten Felsen zwischen Gruda und Castell
nuovo mehrfach, bei Yaldinoce nächst Ragusa. — In Istrien auf 
feuchten Felsen an der Mündung des Quieto bei Cittanova, bei Na- 
bresina, zwischen Contovello und Barcola, Prosecco und Miramar, bei 
Sagrado.

Ch. minutus (Ktz.) Näg. Bei Brenn nächst Böhm. Leipa.
Ch. helveticus Näg. In Böhmen bei Sedlec nächst Beraun, Nieder- 

und Mittelgrund, in der Edmundsklamm, bei Hinter-Dittersbach in 
der böhm. Schweiz. — In Steiermark bei Indendorf, am Schlossberg 
in Graz, Tremersfeld nächst Cilli, Steinbrück, Laak. — Bei Nabre- 
sina, Contovello, Gradisca, Sagrado, Görz, Pinguente mehrfach, bei 
Cittanova, Martinscica nächst Fiume. — In Dalmatien bei Yaldinoce 
nächst Ragusa.

Ch. aurantio-fuscus (Ktz.) Näg. Bei Kreibitz, B. Leipa, Herrns- 
kretschen, Pilgram in Böhmen. — In Steiermark bei Marburg, Cilli, 
Ratschach. — Bei Görz, Pinguente, Fiume, Martinscica, Zengg. — In 
Dalmatien bei Metkowic, Cannosa, Ragusa, zwischen Brasina und 
Ragusa vecchia, oberhalb Topla nächst Castellnuovo bei Gruda.
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Ch. pallidus Näg. In Böhmen bei Steinschönau, Mittelgrund, in 
der Edmundsklamm nächst Herrnskretschen. — Bei Solkan nächst 
Görz, Pinguente, Fiume.

Ch. atrovirens (Ktz.) Hansg. Im Schlossgarten in Tetschen in 
Böhmen, im Sackl’s Garten bei Graz in Steiermark.

Ch. varius A. Br. In Böhmen in Warmhäusern im Schlossgarten 
in Tetschen ebenso im Sackl’s Garten in Graz bei Steiermark.

Ch. sohulosus (Menegh.) Hansg. In der böhm. Schweiz bei Pei- 
perz, Nieder- und Mittelgrund, in der Edmundsklamm mehrfach.

Ch. cohaerens (Bröb.) Näg. In Böhmen im Schlossgarten in 
Tetschen; hei Reichstadt, B. Leipa, Auscha, Kreibitz, Böhm. Kamnitz, 
in der böhm. Schweiz mehrfach. — In Steiermark bei Judendorf, 
Gratwein, Tobelbad nächst Graz (auch in Warmhäusern in Graz), 
Gleisdorf, Wildon, Pöltschach, Tremersfeld nächst Cilli, Tüffer, Stein
brück, Laak. — Bei Görz, Sagrado, Gradisca, Nabresina, Contovello, 
Prosecco, Cittanova, Pinguente. — Bei Fiume, Martinscica, Zengg. — 
In Dalmatien bei Ragusa, Cannosa, Valdinoce, Gravosa.

Ch. bituminosus (Bory) Hansg. Im Schlossgarten in Tetschen 
und Reichstadt in Böhmen.

Ch. membraninus (Menegh.) Näg. In Steiermark in Tüffer im 
Abflüsse der warmen Quelle (im kleinen Wasserbasin) in der ty
pischen Form und nov. var. crassior nob., deren Zellen 8 bis 10 p 
breit, kugelig oder fast kugelig, mit spangrün gefärbtem Inhalte ver
sehen sind.

Ch. minor (Ktz.) Näg. Bei Eulau, B. Leipa, Haida, Böhm. 
Kamnitz, Hinter-Dittersbach in Böhmen. — In Steiermark in Graz, 
bei Strassgang, Gleisdorf, Marburg, Cilli, St. Georgen, Tüffer, Rö
merbad, Steinbrück, Ratschach, Laak. — Bei Görz, Sagrado, Pingu
ente, Fiume, Martinscica, Zengg. — In Dalmatien bei Metkowic, 
Gravosa, Ragusa, Castellnuovo.

Ch. fuscoviolaceus Hansg. Bei Geltschberg und Ober-Wessig 
nächst Auscha in Böhmen. — In Dalmatien bei Ragusa.

Chroomonas Nordstedtii Hansg. Bei Tuchomeric, Statenic und 
Klukowic nächst Prag in Böhmen. — In Steiermark in Sümpfen bei 
Rudersdorf nächst Graz und zwischen Cannosa und Valdinoce nächst 
Ragusa in Dalmatien auch in einer Form (var. gracüis nob.), deren 
Zellen blos 5 bis 6 p  breit, 8 bis 12 p  lang waren.

Asterothrix tripus A. Br. In Sümpfen im Prcedol nächst Op- 
cina in Istrien. — In Böhmen bei Prag, Pilgram und Dittersbach.
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Y. Klasse. Schizomycetaceae (Bacteriaceae).2)

Cladothrix dichotoma Cohn. In Böhmen bei Böhm. Kamnitz, 
Steinschönau, Haida, Kreibitz, Warnsdorf, B. Leipa, Auscha, Eulau, 
Dittersbach, Kowarow und Mühlhausen nächst Tabor, Patzau, Pilgram, 
Serowitz. — In Steiermark bei Graz, Judendorf, Strassgang, Gleis
dorf, Premstätten, Wildon, Cilli, St. Georgen, Marburg, Tüffer, Rö
merbad. — In der Umgebung von Fiume mehrfach. — Bei Pisino, 
Capo dTstria, Laibach, Zwischenwässern, Veldes, im Wörther-See, bei 
Maria-Saal, Friesach. — Bei Opcina, Barcola, Contovello, Sagrado, 
Görz, Pinguente. — In Dalmatien bei Zara, Stagno grande, Cannosa, 
Valdinoce, Gravosa, Ragusa.

Crenothrix Kühniana (Rbh.) Giard. In Böhmen bei Tetschen an 
der Elbe. In Krain bei Laibach. — In Istrien bei Dignano.

Leptothrix parasitica Ktz. In Böhmen bei Patzau, Pilgram, Se
rowitz, Eulau; in der böhm. Schweiz und in Nordböhmen mehrfach.
— In Steiermark bei Graz, Judendorf, Strassgang, Premstätten, Gleis
dorf, Lieboch, Wildon, Marburg, Cilli, Römerbad. — Bei Laibach, 
Franzdorf, Brunndorf, Zwischenwässern, Bischoflaak, Krainburg, St. 
Veit, Feldkirchen, Klagenfurt mehrfach. — Bei Divacca, Görz, Sa
grado, im Prcedol nächst Opcina, Pinguente, Capo dTstria, Zaule, 
Montfalcone, Clanz, Herpelje, Barcola, Pola, Fiume und Zengg mehr
fach. — In Dalmatien bei Zara, Spalato, Knin, Metkowic, Cannosa, 
Valdinoce, Ragusa, Castellnuovo. — In Bosnien bei Doboj, Nieder - 
Tuzla.

L. Thuretiana Hansg. In Böhmen bei Mühlhausen und Ko- 
wafow nächst Tabor, Pilgram, Patzau, B. Leipa, Dittersbach, Reich
stadt, Auscha, Böhm. Kamnitz, Haida, Kreibitz. — In Steiermark bei 
Judendorf, Gratwein nächst Graz, Gleisdorf, Wildon, Marburg, Cilli.
— Bei Laibach, Franzdorf, Bischoflaak, Kaltenbrunn, Zwischenwässern, 
Krainburg, Veldes, Klagenfurt, Maria-Saal, Friesach, Strogniano nächst 
Pirano, Fiume, Pola, Görz, Sagrado, zwischen Prosecco und Miramar, 
bei Barcola, Opcina, Pinguente. — In Dalmatien bei Metkowic, Ra
gusa, zwischen Brasina und Ragusa vecchia, bei Meljine nächst Ca
stellnuovo, zwischen Castellnuovo und Gruda.

L. ochracea (Dillw.) Grev. In Böhmen bei Tuchomeric und Sta- 
tenic nächst Prag, bei Mühlhausen und Kowarow nächst Tabor, 
Patzau, Pilgram, Serowitz, in Nordböhmen auch in der böhm. Schweiz *)

*) Der Yerf. führt im nachfolgenden Verzeichnisse auch die von ihm im 
J. 1889 in Kärnthen, Krain und Istrien gesammelten Spaltpilze an.
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häufig verbreitet. In Steiermark bei Graz, Judendorf, Tobelbad, Grat
wein, Premstätten, Rieboch, Gleisdorf, Kötsch nächst Marburg, Tre- 
mersfeld, St. Christof, St. Georgen nächst Cilli, Tüffer, Römerbad, 
Steinbrück, Ratschach. — Im Laibacher Moore mehrfach, insb. vor 
und hinter Rudnik reichlich, bei Zwischenwässern, am Veldeser-See, 
Feldkirchen, St. Veit, Maria-Saal, Friesach.

L. subtilissima Hansg. *) var. nov. fontinalis nob. Fäden mit 
den undeutlichen Scheiden etwa 6’3 p dick, bis 10, seltener mehr 
(i lang, gerade oder leicht gekrümmt, undeutlich gegliedert, farblos, 
sonst wie die typische Form. In Quellen an Chantransia chalybea 
u. a. Süsswasseralgen mit einem Ende festsitzend, so bei Fiume und 
bei Yaldinoce nächst Ragusa.

Beggiatoa leptomitiformis (Menegh.) Trev. In Böhmen bei 
Pilgram. — In Steiermark in Abflüssen der warmen Quelle bei 
Tüffer, Römerbad und Tobelbad, dann in Sümpfen bei Rudersdorf 
nächst Graz, in Sümpfen zwischen Friesach und Hirt. — In Dal
matien bei Yaldinoce nächst Ragusa.

B. alba (Yauch.) Trev. In Böhmen bei Böhm. Leipa. — In 
Steiermark bei Rudersdorf nächst Graz. Yar. spiralis Hansg. bei 
Zwischenwässern in Krain.

Spirillum tenue Ehrb. In Dalmatien bei Spalato, Ragusa.
S. rugula (Müll.) Winter. Bei Laibach, Brunndorf, Montfalcone, 

Divacca, zwischen Orsera und Parenzo, bei Galesano, Pola, Spalato.
Bacillus subtilis (Ehrb.) Cohn. In Sümpfen zwischen Strassgang 

und Premstätten nächst Graz. Bei Tüffer in Steiermark; Spalato in 
Dalmatien. In Istrien bei Pinguente.

Bacterium termo (0. Müll.) Ehrb. Bei Zwischenwässern nächst 
Laibach. — In Istrien bei Triest und Pinguente.

B. lineola (Müll.) Cohn. Bei Laibach, Pola und Galesano. Bei 
Dittersbach in Böhmen.

Sarcina rosea Schrot. In Steiermark in Sümpfen zwischen 
Strassgang und Premstätten nächst Graz.

Lampropedia hyalina (Ehrb.) Schrot. Rei Markersdorf nächst 
Böhm. Kamnitz.

Lamprocystis roseo-persicina (Ktz.) Schrot. In Südböhmen in 
Pilgram, Patzau, Kowafow und Mühlhausen nächst Tabor. — In 
Steiermark bei Ober-Premstätten, Rudersdorf zwischen Strassgang 
und Premstätten nächst Graz, bei Gleisdorf. — In Krain zwischen *)

*) Siehe des V e r f.’ s Ab h an d lu n g  in diesen S itz .-B e r . 1890, I ,  p. 2 1.
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Bischoflaak und Zwischenwässern, bei Brunndorf nächst Laibach, im 
Laibacher Moore, am Veldeser See. — Bei Maria-Saal nächst Kla- 
genfurt, Montfalcone, im Prcedol nächst Opcina, bei Strogniano nächst 
Pirano, am Lago di Buccagnazzo nächst Zara.

Micrococcus crepusculum (Ehrb.) Cohn. In Böhmen bei Kowafow 
nächst Tabor, Neudörfel nächst Kreibitz. — In Steiermark bei Ober- 
Premstätten nächst Graz. — Bei Görz.

M. (Staphylococciis) epiphyticus nov. sp. Lager von 
schmutzig grauer oder graugelblicher Farbe, schleimige, mehr oder 
weniger ausgebreitete, an Süsswasseralgen etc. festsitzende, formlose 
Überzüge bildend. Zellen kugelig oder fast kugelrund, kaum V2 f* 
breit, einzeln oder zu zwei genähert, im gemeinsamen Lager dicht 
gehäuft, mit fast farblosem Inhalte.

An Chantransia chalybea, Cladophoren u. a. Süsswasseralgen 
dünne oder 2 bis 3 oder fi dicke, warzen- oder fast krustenartige 
graugelbliche Überzüge bildend, diese oft die ganze Alge überziehend. 
So in einigen Quellen in Fiume auch an Cladophoren aus der Fiu- 
mara, an den Scheiden einer Lyngbya-Art aus einem Bache zwischen 
Castellnuovo und Gruda in Dalmatien.

YI. Klasse. Flagellata (Farn. Euglenaceae Klebs ).

Euglena viridis Ehrb. Durch ganz Böhmen verbreitet. In der 
Umgebung von Prag mehrfach; (in Gebirgen seltener, als in der 
Ebene1). In Steiermark bei Puntigam, Rudersdorf, Judendorf, Strass
gang, Premstätten nächst Graz, Wildon, Gleisdorf, Gratwein, Mar
burg, Kötsch, Cilli, St. Georgen, Tremersfeld, St. Christof, Pöltschach, 
Tüffer, Römerbad, Steinbrück, Ratschach, Lichtenwald. — Im Lai
bacher Moore, insb. vor Rudnik, bei Kaltenbrunn, Bischoflaak, Zwi
schenwässern, Krainburg, Brunndorf, Podnart, Franzdorf, Lees, Veldes, 
in der näheren Umgebung von Klagenfurt, bei Maria-Saal, Friesach, 
Zollfeld, zwischen Hirt und Friesach, bei St. Leonhard, Villach, Feld
kirchen. Bei Görz, Sagrado, Gradisca, Nabresina, Barcola, im Prcedol 
nächst Opcina, Pinguente nächst Triest, Nasirc, Clanz, Pisino, Pola 
mehrfach, bei Dignano, Galesano, zwischen Parenzo und Orsera, bei 
Parenzo, Pirano, Isola, Montfalcone, Divacca. — In Dalmatien bei 
Zara im Lago di Bucagnazzo, bei Knin, Cannosa, Ragusa. — In 
Bosnien bei Doboj, Ober- und Nieder-Tuzla.

*) D ie  zahlreichen böhm . Standorte w erden an einem  anderen O r te  v o n  
V e r f. aufgezählt.
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Var. olivacea Klebs. In Böhmen bei Houska nächst Brandeis 
a. E. — In Krain vor Rudnik nächst Laibach, zwischen Bischoflaak 
und Zwischenwässem.

Var. hyalina (Ehrb.) Klebs. Im Boticbache und bei Wrsowic 
näshst Prag, bei Pocatek in Böhmen.

E. sanguinea Ehrb. Bei Kuchelbad, am Dablicer-Berge, bei Ouri- 
nowes nächst Prag, bei B. Leipa, Ma2ic und Bukowsko nächst Veseli 
a. L. — In Steiermark zwischen Strassgang und Premstätten nächst 
Graz, bei Gleisdorf.

E. velata Klebs. Bei Slichow nächst Prag, Dittersbach in 
Böhmen.

E. pisciformis Klebs. In der näheren Umgebung von Prag mehr
fach auch var. minor Hansg. und var. hyalina Hansg., bei Kuchelbad, 
Jesenic, Vysocan, am Dablicer-Berge, Dobrichowic, Kosof, Oufinoves, 
Mühlhausen, Liboch, Aussig, Kopidlno, Jicin, Chotzen, Eulau nächst 
Bodenbach, Dittersbach, B. Leipa, Reichstadt, Neustraschitz, Beneschau, 
Chotowin etc. nächst Tabor, Sobieslau, Wittingau, Chlumec nächst 
Wittingau, Pocatek, Neu-Bistritz, Janowic nächst Wotic, Budweis in 
Böhmen. — In Steiermark bei Ober-Premstätten, zwischen Strassgang 
und Premstätten, Gleisdorf, Wildon, Marburg, Cilli. — In der näheren 
Umgebung von Laibach mehrfach, zwischen Bischoflaak und Zwischen
wässern, Krainburg, am Veldeser-See; bei St. Martin und Maria-Saal 
nächst Klagenfurt, Friesach. — Bei Dignano, zwischen Parenzo und 
Orsera in Istrien. — Bei Spalato in Dalmatien.

E. deses Ehrb. In der näheren Umgebung von Prag mehrfach, 
bei Pilsen, an der Wiesenbaude im Riesengebirge. — Bei Brunndorf 
nächst Leibach.

E. Ehrenbergii Klebs. Am Dablicer-Berge nächst Prag. — Bei 
Montfalcone nächst Triest.

E. oxyuris Schmarda. Bei Slichow nächst Prag.
E , spirogyra Ehrb. Am Dablicer-Berge und bei Holin nächst 

Prag. — In Laibacher Moore in Krain. — Bei Montfalcone nächst 
Triest.

E. acus Ehrb. Bei Prag, Beztahow nächst Wotic, Wittingau, 
Pocatek, Dittersbach, Edmundsklamm nächst Herrnskretschen, Böhm. 
Kamnitz, Haida in Böhmen. Var. hyalina Klebs. Bei Nusle nächst 
Prag. Var. m inor Hansg., deren Zellen blos 4 bis 5 (i breit, 40 bis 
75 p lang waren bei Böhm. Kamnitz. — Bei Dignano, Lago di Marzo 
nächst Pola, Montfalcone nächst Triest.

E. pyrum (Ehrb.) Schmita. Bei Haida in Böhmen.
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Phacns pleuronectes Nitzsch. In der näheren Umgebung von 
Prag mehrfach, bei Pilsen, Veseli a. L., Wittingau, Neu-Bistritz, 
Osseg unter dem Erzgebirge, Kreibitz, Dittersbach, Böhm. Kamnitz, 
Warnsdorf, Niedergrund, B. Leipa, Auscha in Böhmen. — In Steier
mark bei Ober-Premstätten, zwischen Strassgang und Premstätten, 
bei Rudersdorf nächst Graz, Lieboch, Gleisdorf, Marburg. — In 
Istrien bei Pirano, Montfalcone, Opcina nächst Triest, Pola. — Im 
Laibacher Moore, bei Brunndorf, zwischen Bischoflaak und Zwischen
wässern, Krainburg, am Veldeser-See. Bei Klagenfurt, Friesach.

P. eaudata Hüb. und P. alata Ehrb. In Böhmen bei Böhm. 
Kamnitz.

Trachelomonas hispida Stein. In der näheren Umgebung von 
Prag mehrfach, bei Ou2ic nächst Kralup, B. Leipa, Janowic und 
Beztahow nächst Wotic, Tellnitz in Böhmen. — Bei St. Martin nächst 
Klagenfurt, zwischen Friesach und Hirt, in Sümpfen an Veldeser- 
See und an der Staatsbahn zwischen Bischoflaak und Zwischenwässern 
in Krain. — Im Prcedol nächst Opcina in Istrien.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



18.

Ein neues Federmyographion.
Y o n  P r o f. D r .  F .  Mare§ in  Pra g.

(Mit einem Holzschnitt.)

(Yorgclegt den 29. M a i 189 1.)

(A u s  dem physiologischen Institute der k . k .  böhm . U n ive rs itä t.)

Die Anzahl der Apparate zur graphischen Darstellung der Muskel
zuckung ist ziemlich gross; T i g e r s t e d t 1) hat ein Verzeichniss 
derselben mit kurzer Beschreibung und Würdigung eines jeden zu
sammengestellt.

Wenn bei der schon jetzt „ungeheueren Menge“ von verschie
densten Registrirapparaten, Schreibvorrichtungen u. s. w. jemand mit 
einem neuen solchen Apparate hervortritt, dürfte er, wie es scheint, 
wenig Beachtung erwarten. Dennoch glaube ich nichts überflüssiges 
vorzunehmen, wenn ich ein neues, nach der Angabe von Herrn Prof. 
Tomsa  construirtes Myographion beschreibe, da dasselbe Einrich
tungen besitzt, die neu, und wie ich mich in einer langen Reihe von 
Versuchen überzeugt habe, sehr zweckentsprechend sind.

Dieses Myographion ist nach Art der Federmyographien von 
du Bois-Reymond und von Vintschgau construirt. Eine 20 cm  breite 
und 40 cm  lange, 2 k g  wiegende Metallplatte a  wird in einem hori
zontal gelegten stählernen 80 cm  langen Schlittenlaufe durch die Kraft 
von 2 starken Spiralfedern d  in Bewegung gesetzt.

Das grosse Gewicht der Platte sichert eine gleichmässige Be
wegungsgeschwindigkeit in einer Reihe von nacheinander folgenden 
Versuchen, da die lebendige Kraft der bewegten Masse im Verhältniss 
zu zufälligen Änderungen der Reibung im Schlittenlaufe zu gross ist. 
Die vollkommene Gleichmässigkeit der Bewegungsgeschwindigkeit 
kann leicht mittelst der Stimmgabel nachgewiesen werden. Es genügt

) A rc h . fü r Physiologie v . du Bo is-Re ym on d. 1886; S uppl. B . 118 .
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in einer Reihe von nacheinander folgenden Versuchen die Bewegungs- 
geschwindigkeit der Schreibfläche üur einmal zu bestimmen.

An der schweren Metallplatte a  ist die eigentliche Schreibfläche 
b durch die feine Schraube c beweglich; ist ein Myogramm gezogen, 
so wird die Schreibfläche b durch die Schraube c unter dem unver
rückt stehenden Schreibhebel g  um ein beliebiges Interval fortbewegt.
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So kann an der 10 cm breiten Schreibfläche eine grosse Anzahl von 
Myogrammen geschrieben werden, von denen jedes seine eigene nur 
inmal gezogene Abscisse hat, und die ganz congruent eines unter 
dem anderen stehen. Der Schreibhebel steht bei allen Myogrammen 
in einer Ordinate, die durch die Bewegung der Schraube c gegeben ist.

Das Reizmoment ist durch die Unterbrechung des Platincon- 
tactes e durch den an der Schreibfläche befestigten Stift f  gegeben; 
man kann einige solche Contacte in beliebigen Intervallen hinter 
einander anbringen, zum Studium der Summation der Reize. Die 
Platincontacte werden durch Federkraft zusammengehalten; dieselbe 
Feder verhindert aber die Selbstschliessung des Contactes, nachdem 
er durch die bewegte Schreibfläche gelöst wurde.

Der den Schreibhebel tragende Theil des Apparates ist um die 
horizontale Achse h drehbar; mittelst der Schraube i lässt sich auf 
die Weise die Spitze des Schreibhebels sehr fein und genau ein
stellen. Es kann übrigends eine Modification des Scbreibhebels ver
sucht werden, wobei die Verunstaltung der Zuckungscurve durch 
Kreisbewegung des Hebels eliminirt wird. Anstatt directer Ver
zeichnung der Muskelzuckung mittelst Schreibhebels kann man leicht 
ein elektromagnetisches Signal an dem Apparate anbringen, wenn es 
sich um genaue Messung der Latenzzeit handelt. Zur Bestimmung 
der Bewegungsgeschwindigkeit der Schreibplatte dient der mit der 
Schreibfeder k versehene stählerne Stab, welcher durch den an der 
Schreibplatte befestigten Zahn l in Schwingungen versetzt wird; es 
kann aber dazu auch eine elektromagnetisch durch eine Stimmgabel 
bewegte Feder benutzt werden.

Der Apparat wurde vom Universitätsmechaniker Ignaz Vrdna 
in Prag hergestellt.
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Foznámka o kfivce vratu jisté plochy rüznosmérek 
Sestého stupnë.

N a p s a l prof. Ant. Sucharda v  F r a z e .

S tabulJcou XI.

(T íe d lo ze n o  dne 29. k v ë tn a  18 9 1.)

1. V rádcích následujících pokusím se odvoditi zvlástní vlastnost 
krivky vratu (arête de rebroussement) plochy rüznosmérek (rozvinu- 
telné) Q sestéhos tupné, urcené ellipsou A a libovolnou krivkou B  
stupnë druhého, jez se roviny ellipsy Â  dotyká.

Za tím úcelem predevsím dokázi, ze Ize plochu Q kollinearné 
vzdy tak transformovati, aby obé rídící krivky Â  B  v rovinu 
jisté snovy (osnovy) promítaly se centralné ve dvou kruhovÿch 
krivkách soustfednych. Zádanou transformaci provésti lze uzitím 
kollineace vûbec a pííbuznosti zvlásf. Jest predevsím patrno, ze ro
viny A a B krivek À B  pronikají se v primee C7, jíz se krivka 
B  musí dotÿkati, t. j. s níá musí dva soumezné body u^u míti spo- 
lecné. Transformaci kollinearnou volme tak, aby libovolná rovina 
osnovu (svazku) 27, od rovin A B vsak rúzná, byla protéjsí rovinou 
kollineace. Pak roviny s témito dvéma kollinearné budou spolu 
stejnosmërny, jejich prûsecnici bude s pïimkou U kollinearná prímka 
smíru (úbezná). S touto píímkou smíru bude krivka s B  kollinearná 
míti dva soumezné body smíru spolecné, body to s v}u kollinearné, 
tudíz bude se jí dotÿkati v nekonecnu, nebo, jinak receno, bude 
parabolou. Tím zpúsobem ztransformuje se uvazovaná piocha rüzno- 
smërek Q v kollinearnou, jejíz rídícími krivkami jsou ellipsa a para
bola v rovinácb stejnosmérnych. Stredem ellipsy budiz bod o, ony 
pak dva její prûmëry sdruzené, z_nichz prvÿ jest s osou paraboly 
stejnosmërny, budtez oznaceny P 0 Q0. Tecna ku parabole s Q0 stejno- 
smërnà dotyká se jí v bodë a, jemuz príslusí prûmër P a této kfivky. 
Transformóme nyní obdrzenou plochu rüznosmérek poznovu, a to

Tí. m a t h e m a t l c k o - p r i r o d o Y ë d e c k â .  2 4
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uzitim zâkona pribuznosti. PH tom budiz rovina R, urcenâ stejno- 
smërkami P 0 P a , rovinou pribuznosti. Tu lze vzdy zvoliti takovy 
smër pribuznosti, aby roviny krivek s ridicimi pribuznych byly ku 
roviné R kolmy, a aby ellipse jako pribuznâ prisluâela krivka 
krubovd A '.1) _

Odvozenâ piocha Q’ bude miti rovinu R za rovinu soumërnosti 
orthogonalné. Z ûvah uvedenÿch vychâzi na jevo, ze uzitim centrické 
kollineace a pribuznosti zvlâstë lze tedy odvoditi z püvodni plochy 
ruznosmërek $  plochu novou, s ni ovsem kollinearnou Q’, jejiz ridi- 
cimi krivkami jsou krivka kruhovâ Â* a parabola B\ kteréz, obsa- 
zeny jsouce v rovinâch stejnosmërnÿch, maji rovinu R, jez osu para- 
boly a stred krivky kruhové obsahuje, za rovinu orthogonalné sou
mërnosti.

2. S touto plochou rûznosmërek Q’ budeme se nyni dâle za- 
bÿvati. Uvazme nejprvé toto : Kazdou krivku A stupnë druhého lze 
do urcité roviny promitnouti v kïivce kruhové z nekonecnë mnoha 
bodü, jichz mistem geometrickÿm jest krivka Â+  stupnë druhého. 
Je-li prûmëtna U kolma k jedné ose krivky Â, prochâzi rovina 
kïivky Â+  touto osou a jest k rovinë krivky Â kolma. Krivka Â+
mâ dva vrcholy ve vrcholech této osy, a jeji 

kHvky Â, avsak v torn zpusobu, 2e, je-li krivkou

osy rovnaji se osâm 
hyperbola 

ellipsa 
parabola

jest krivkou Â'+
ellipsa 

hyperbola 
parabola

Stied krivky kruhové, v niz se kïivka Â do prûmëtny promitâ 
z libovolného bodu p  kïivky Â+ , obdrzi se jako pronik teeny Tp ku 
krivee Â+  s prûmëtnou. Pokud prûmëtna nâlezi téze snovë, pïislusi 
ku kazdé kïivce s Â  shodné a stejnolehlé krivka s Â+  shodnâ a stejno- 
lehlâ.2)

Nyni mo2no odpovëdëti k otâzce, zdali a kdy obë ridici krivky 
plochy Q’ budou se v rovinu, kolmou ku stejnosmërnÿm osâm tëchto 
krivek, promitati ve dvou soustïednÿch krivkâch kruhovÿch. Geo- 
metrickÿmi misty, jez prohlédaji ku parabole B' a ku kruhové krivee

x) Ü tv a r y  s danym i kolline am é  budeme oznaôovati cârkou.
2) Srovnej s tim  Je râ b ko vo  po jedn ân i: 0  geom etrickém  miatë b o d u , z  nèh oz 

se prom itâ danâ kuzelosecka na danou ro vin u  co k ru zn ice  (A rc h iv  m ath em atik y 
a fy s ik y , sv. I I .  pag. 105), z  nëhoz û v a h y, pocâtkem  odst. 2. vyslovené, p o k u d  
v  nëm prim o  nejsou obsazeny, snadnë daji se odvoditi.
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Á’ budou podle predeslého shodná parabola ÍT+ a rovnostranná 
hyperbola -á’+. Roviny obou téchto krivek sjednotí se s rovinou R. 
Parabola B +  bude míti osu y jedné primee s osou paraboly B\ vrchol 
v jejím vrcholu, hyperbola Á'+ za realnou osu onen prümér kruhovó 
kíivky Á\ jenz v roviné R jest obsazen. Obé krivky budou tedy 
míti osy stejnosmérné, a jsouce v téze roviné, budou se vübec pro- 
tínati. Kazdy z realnych bodü prüsecnych, k. p. g,+ lze pokládati 
za bod, z néhoz obé krivky íídící A ’ B ’ zároveñ lze promítnouti 
v rovinu U v krivkách kruhovych. Kdyby vsechny ctyri prüsecíky byly 
pomyslné, mozno nabyti aspoñ dvou realnych tím, ze jednu z krivek 
A1 B ’ myslíme si nahrazenu shodnou stejnolehlou v takové poloze, 
píi které krivky Á+ B +  v realnych bodech se pronikají. Piocha 
rüznosmérek takto nové urcená bude s plochou Q’ v souvislosti prí- 
buznosti. Zádané centralné prúméty budou krivky kruhové vystredné. 
Mají-li byti soustredny, musí teeny T sj,+ Ts^f+ se sjednotiti, to vsak
nastane jen, budou-li se krivky A + B +  v bodé s vzájemné dotykati. 
I této podmínce vzdycky lze vyhovéti. Potrebí jen mysliti si jednu 
z rídících krivek plochy rüznosmérek, tfeba parabolu B\ nahrazenu 
shodnou a stejnolehlou XB\ k níz príslusná ZB +  by se hyperboly Á +  
v libovolném bodé Ts dotykala. I tato nová piocha rüznosmérek, urcená 
íídícími krivkami Á' XB\ bude s plochou Q’ pííbuzná, a tudíz s pü- 
vodní plochou Q rüznosmérek kollinearná; rídící její krivky promítati 
se budou v rovinu U ve dvou soustrednych krivkách kruhovych. Tím 
tedy dokázáno:

Plochu rüznosmérek Q, z pocátku tohoto pojednání uvedenou, 
lze kollineací vübec a pííbuzností vzdy transformovati v plochu Q”, 
jejíz obé rídící krivky z urcitého bodu v urcitou rovinu promítají se 
ve dvou krivkách kruhovych soustrednych. Píi transformacích, jez 
od plochy Q’ vedou ku pióse Q”, züstává smér príbuznosti v roviné 
R, a tudíz i tato nová piocha jest ku roviné té orthogonalné sou- 
mérná. Rídícími jejími krivkami jsou kruhová krivka A’ a para
bola XB\

3. Yysetíujme nyní zevrubnéji centralny prümét krivky vratu V 
této plochy Q”. Prümét tentó jest obalovou centralnych prümétü po- 
vrsek plochy rüznosmérek. Abychom je obdrzeli, sudme takto: Kazdym 
bodem La paraboly XB ’ procházejí dvé povrsky plochy rüznosmérek, 
jez krivku kruhovou A  protínají ve dvou bodech lb iTb, sobé diame- 
tralné protilehlych, onéch totiá, jejichá teeny Tbj, Tfyj, ku krivee
£  jsou stejnosmérny s tecnou Tax-%, paraboly XB : v bodé a. Mají

24*
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tudiz vsechny tyto teeny spolecny bod smiru r„. Myslime-li si tedy 
z libovolndho bodu V B pfimky smiru U’«, rovin kfiyek fidicich ku 
parabole XB ’ a ku kfivee kruhovd A' teeny, dotykaji se tyto krivek tech 
v pfislusnych k sobe bodech la lb lIb. Pokldddme-li nyni rovinu U 
za prflmetnu promitdni centralndho, dluzno si v ni pfedevsim mysliti 
obe soustfednd kfivk y kruhovd A’m xB nu o spolecndm stfedu c, cen- 
tralnd to prumety ridicich krivek A’ a xB\i) Tecna kfivky xB m 
v bode n’UI jest centralnym prumetem pfimky smiru U'w rovin krivek
ridicich.3) Kfivku kruhovou Ann tato pfimka ovsem zcela mine. My- 
slime-li si nyni nad ddlkou Sir ,m —  c’ jako prumerem krivku kru-

oo

hovou, protind se tato s A’m krome v bodu V m jeste v bodu td>m 
s kfivkou pak xB mi v bodech t6’m lIb,m. Pfimky, urcend body la,m 
‘&'m , V 111 Llb,ul jsou prumety dvou povrsek plochy ruznosmSrek. 
Obalova F m vsech techto pfimek jest centralnym prumetem kfivky 
vratu V. V ndsledujicim dokdzeme:

Tato obalovd jest evolutou zdvitnice Pascalovy, jez takto se ur- 
cuje: Jest upatnici kruhove kfivky K, kterdz md polomer R  rovny 
prumeru 2r kruhovd kfivky A'111 a jejimz stfedem jest bodn w’nI dia-
metralne protilehly bod j  kruhovd kfivky xB ’m. Dukaz plyne z uvahy 
ndsledujici (viz tab. XI.)4). V libovolndm bode d kfivky K  mysleme si 
k ni teenu a z bodu w,m ku tdto normalu. Doplnime-li na obddlnik

oo

d e w,ni / ,  bude, jak zndmo, e f  normdlou v bode e ku zdvitnici Pa-
oo ^

scalove, jejiz pftdici jest kfivka K. Tato normala protind kfivku 
xB ,m v bodech / ,  pfimka body w,m e urcend jeste v bode h. Jest

oo ____

patrno, ze body k e f  jsou v pfimee, a ze tudiz jest hg kolmo ku 
ef. Body g c u,m mysleme si kruhovou kfivku L. Hledice ku troj- 
uhelniku efh , pozndme, ze prochazi dvema patami vysek (body g unn) 
a pulicim bodem c jednd jeho strany. Jest to tedy kfivka kruhovd 
deviti bodu, a puli proto i strany ostatni. Tudiz jest bod k , v nemz 
protind pfimku, urcenou body e, / ,  uprostfed delky 8e —  fa takze 
$ k —  c = % 8 e  —  h — r , z toho ndsleduje, ze bod k  takd kfivee 
A mi ndlezi. Kfivka L  protind se s kfivkou A,m podruhd v bode l. 
0 pfimee body g l urcen6 dluzno dokdzati, 2e jest t6z normalou 
uvazovand zdvitnice.

3) Z pricin typografickych jest pri znacich prumituv oznaceni prumStny
vynechano.
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Za tím úcelem sestrojme prümérpra a tétivu mumi¡ címz vznikne
oo

trojúhelník pmn. Krivka L, procházejíc stredem c jedné jeho strany, 
a patami w’111 g dvou jeho vysek, jest i tomuto trojúhelníku kruhovou
krivkou devítí bodü, procez pulí i jeho stranu pn v bodé l. Z té prí-

Rciny jest vsak te stejnosmérno s íwm’111, ponévadz pak H —  cz= .r  — -¿r-,

musí byti 8m ----n — 2r, tudíz musí tecna ku K  v bodé q prochá-
zeti bodem n, címz dokázáno, ze prímka body g l spojující jest nor- 
malou závitnice Pascalovy. Také jest zjevno, ze bod c’, v némz kru- 
hová kíivka L  protíná prímku Z7111, jest bodu c diametrálné protilehly,

co ___

jakoz i ze tétivy procházejí bodem v, polem to píímky U,m vzhledem
ku kfivce Á'UI. Ponévadz, jak právé se dokázalo, pfímky gf, gl jsou 
normalami závitnice Pascalovy, jest jejich obalová evolutou této krivky. 
Uvázíme-li konecné, ze bodüm g, k , Z, c’ Ize dáti vyznam bodu ^a111, 

j eg  ̂ j zjisténo, ¿e centrálnym prümétem krivky
oo

vratu jest evoluta závitnice Pascalovy, jakoz bylo tvrzeno.
Úvahami píedcházejícími se tedy dokázalo:
KaMou plochu Q rüznosmérek, jez urcena ellipsou Á  a libo- 

volnou krivkou B  stupné druhého, jez se roviny ellipsy Á  dotyká, 
lze tak kollinearné transformovati, aby se její krivka vratu z jistého 
bodu do jisté roviny promítala v evoluté Pascalovy závitnice.

Ze singularit evoluty této mozná odvoditi singularity krivky 
vratu samé. Singularity evoluty snadno se urcí. Jsou, uzijeme-li zná- 
mého oznacení,7) tyto:

n — 6, m — 6, ó zzz 6, x — 6, x — 4, i ~  4.

Z toho následuje pro kfivku vratu, ze jest stupné v =  6, po- 
fadí8) (» =  6, áe má zdánlivych bodü dvojnycb a =  6, zdánlivych 
tecen dvojnych rj — 6, bodü vratu § ~  4.

O jinych vlastnostech uvazované krivky vratu i zmínéné plochy 
rüznosmérek bude mi, doufám, popfáno promluviti jindy. 4 * * 7 8

4) Obrazy centralnych prum^tu po zpiSsobu Tilserov6 oznaceny jsou dole
pripojeuou arabskou 3, obrazy bodfi nepromitanycb dole pripojenou lezatou
arabskou 1.

7) Sr. Cremona Weyr: Uvod do geometricke theorie krivek rovinnych 
pag. 102.

8) „Rang,“ Cremona uziva ndzvu „trida“, ktery vsak po prikladS vseeb 
ostatnich geometru znamenej Bingularitu, stupni prostorove kfivky dualnou.
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Résumé des böhmischen Textes.

In der vorliegenden Note wird der folgende Satz aufgestellt und 
mit Hilfe der darstellenden Geometrie bewiesen:

Jede Developpable sechster Ordnung, welche zwei Kegelschnitten 
umschrieben ist, deren einer eine Ellipse, der andere ein beliebiger, 
aber die Ebene der Ellipse berührender Kegelschnitt ist, lässt sich 
stets derart collinear transformieren, dass die Centralprojection ihrer 
Wendecurve (arête de rebroussement) in die Ebenen eines bestimmten 
Parallelebenenbündels die Evolute einer Pascalschen Spirale liefert.
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Poznämky ku zprâvë H. Fola: „Contribution à l’hi
stoire de la fécondation.“ *)

Napsal Fr. Vejdovskÿ v Praze.

S 5 drevoryty.

(Predlo2eno dne 12. cervna 1891).

Pod uvedenÿm titulem v parizské akademii due 20. dubna 1891 
predlozené sdëleni (Compt. rendu Acad. Sc. T. CXII. Nro. 16. 1891) 
obsahuje nèkteré zprâvy, k nimz vidim se nucena nëkolik poznâmek 
pripojiti.

Fol nejprve vyslovuje nâhled, ze centrokinetickâ théorie odû- 
vodnëna byla teprvé objevy Ed. Van Benedena a, Boveri-a, an di : 
„La vogue nouvelle de la théorie centrocinétique date de la décou
verte faite par Ed. Yan Beneden et par Boveri de la persistance de 
centres cinétiques et de leur partage comme point de départ de la 
division cellulaire.“ Toto sdëleni mâ pïicinu svou zajisté jen v ne- 
znalosti literatury ; nebof byt i jmenovani badatelé v jisté mire nezâ- 
visle ode mne na samostatnost center dëlivÿch poukâzali, piedce musim 
s dûrazem vytknouti, ze jsem dulezité pochody centrokinetické v oplo- 
zeném vajicku Rhynchelmis p o p r v é  p o z o r o v a l  a oceni l .

To chci nâsledujicim poiadim casovÿm, v nëm2 dotycné spisy 
sepsâny byly, dokâzati.

Spismûj „ E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t l i c h e  U n t e r s u c h u n 
g e n “ (Heft I. Reifung, Befruchtung und Furchung des Rhynchelmis- 
Eies. Prag 1888), na nëjz by se mohli zahranieni badatelé odvolâvati, 
ze co do casu pozdëji vysel, jest, jak zvlâstë pfipominâm na str. 8., 
preklad stejnojmenného, ceského a spolecnosti nauk cenou poctëného

*) Clânek tento vysel prâvë v prekladu nëmeckém v „ A n a t o m i s c h e r  
A n z e i g e r “, Centralblatt für die gesammte wissenschaftliche Anatomie. Ämtliches 
Organ der Anatomischen Gesellschaft. Herausgegeben von Prof. K . B a rd e leb en  
in Jena. YI. Jahrgang (1891) Nro. 13. pp. 370—375.
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spisu „Zrání ,  op l oz en í  a r y h o v á n í  va j í c ka . “ (Y Praze 1887), 
jejz ostatné v Némecku dobre znaji, neb Weismann sám cituje jej 
v „Zoologische Jahrbücher 1888.“

Rukopis tohoto spisu jsem dorucil jiz 28. listopadu 1886 teh- 
dejsímu sekretári spolecnosti nauk, panu prof. Koristkovi, avsak 
provedeni pfilozenych 10 (vlastné 12) tabulek trvalo skoro cely rok, 
nez práce mohla byti tisténa a do némciny pfelozena.

Pojednání Ed. Van Benedena a Neyta, v némz spisovatelé po- 
ukazují na fakt, ze attraktivní kulicky se svymi centrálnymi télísky 
jsou permanentními orgány buñky a ze podmiñují délení bunécné, 
bylo teprvé 26. srpna 1887 v sezení belgické akademie véd predlo- 
zeno. O nékolik mésícü dfíve (totiz 3. kvétna 1887) pfedlozil také 
Boveri své sdélení ve spolecnosti pro morphologii a fysiologii v Mili
cho vé, die kterého délení bunécné tím se zavádí, ze centrosoma (t. j. 
corpuscule central Yan Benedena), se soucasné s archoplasmou je 
obdávající délí.

Jest tudíz zjevno, ze musím ciniti nárok na prioritu ohledné 
zpráv o délení v oplozeném vajícku. Byf by vsak udání má, Van 
Benedena a Boveria v tom se snáselo, ze délení bunécné nikoliv 
z jádra, nybrz od urcitych orgánü bunécnych vychází, toz predce jsou 
mezi jednotlivymi udaji nikoliv neznacné rozdíly, na néz zamyslím 
ukázati a je v souhlas uvésti.

Die mych pozorování jest muzské prvojádro (pronucleus) cerva 
Rhynchelmis po svém vniknutí do vajícka velikou, hyaliní a ostfe 
ohranicenou koulí plasmatickou obdáno, jiz oznacuji jmenem peri
p las t .  Tentó se délí samostatné, drive jesté, nez se zenské prvojádro 
priblízí, ve dvé stejné koule, mezi nimiz ve víeténku achromatickém 
muzsky pronucleus lezí. V kazdém tomto novém periplastu tvofí se 
— béhem zblízení se obou pronucleü — po nové kulicce, jez ozna
cuji jmenem periplastu dcerinnych. Tyto vznikají tudíz secundárné 
a délí se opét uvnitf starych periplastü. Kdyz pak mezitím rozdélené 
poloviny jádra mezi oba nové dcerinné periplasty vnikly, vzniká opét 
novy amphiaster. Tak se opétuje téz v dalsích stadiích ryhování 
základ periplastúv dcerinnych v starych kulickách, jak jsem to ve 
svém spisu podrobné popsal a na tab. V., YL, VII., VIII. a XII. 
znázornil. „Periplast sám jest to, ktery délení vajícka zavádí.“

Nelze pochybovati, ze attraktivní kulicky Van Benedenovy od- 
povídají mym periplastüm a ze centrální télíska téhoz autora nie 
jiného nejsou, nez mé dcerinné periplasty. Z düvodu toho, jakoz i, ze 
periplasty jsou spíse repulsivní neá attraktivní, jest rádno, aby se
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hyalinni kulicky jinak nez „sphères attractives“ oznacily. Agassiz 
a Whitman uzivaji terminu mnou navrzeného.

Co pak se tÿce „Centrosomy“ Boveria — které jak praveno, 
die tohoto autora jest dëlicim elementem bunky a obdâno t. zv. kouli 
archoplasmatickou, — toz odpovidâ centrosoma patrnë mému dceri- 
nému periplastu. Naproti tomu jest tëzko, — jak to jiz Agassiz 
a Whitman sprâvnë vytkli, — archoplasmu definovati. Die své struk- 
tury jest to jemnozrnâ, neurcitë opsanâ hromâdka- protoplasmy, 
v kterémzto ohledu souhlasi s dvurkem cytoplasmy, jakÿ jsem znâ- 
zornil kolem periplastu u Rhynchelmis (Zrâni atd. Tab. V. obr. 1.). 
Periplast vsak jest samostatné tëlisko, které jmenovitë v prvÿch svÿch 
fâsich (kdyz zaujalo centrum vajecné) jakozto dosti ostre opsanÿ 
a z hyalinné plasmy sestâvajici orgân z jemnozrného dvûrku vystu- 
puje (zrâni, oplozeni atd. Tab. IV., Fig. 27., 29., 30. c, Tab. Y. 1. c). 
V pozdëjsich stadiich jsou zevni obrysy periplastû ménë ostre vyzna- 
cené a zdâ se, jakoby s paprsky plasmatickÿmi v jeden celek splÿ- 
valy. Prijde zde vsak na pouziti reagencie, jez v ruznÿch stupnich 
stâïi mohou vyvolati rozmanité jeho tvary. Ve smëru tomto jsou 
velmi vÿznacnâ zobrazeni dëleni vajicka skrkavky konské od Ed. Van 
Benedena (Rech. s. la maturat. de l’oeuf et la fécondât. — Archiv, 
biolog. IV. 1883. PI. XIXter ) a Boveria; prvÿ z nich kresli totiz 
ostïe ohranicené periplasty (attraktivni kulicky), kdezto Ize v obrazicli 
Boveria vidëti pouze neurcitë v paprsky cystoplasmové vybihajici 
„archoplasmu.“

Die mého nâzoru odpovidâ tedy jen câst „archoplasmy“ mému 
periplastu.

Ve sdëleni pozdëjsim (19. cervna 1888. Ueber partielle Be
fruchtung) mluvi Boveri o jakémsi „centrum der Strahlung“, jez naduri 
v kulovitou jasnou skvrnu, pak se do délky protâhne a posléze 
v prostïed zcela zaskrti. Souhlasi tedy toto „kuglige Ansammlung 
homogener Substanz“, je2 spisovatel na zivÿch vajickâch jezovek 
pozoroval, s periplastem u Rhynchelmis. Naproti tomu pïipominâ 
Boveri, ze se mu nezdarilo „centrosomy“ nijakou reagencii „als scharf 
abgegrenzte Gebilde in Centrum einer Strahlung nachzuweisen.“ Tato 
vëta souhlasi s udânim Agassiza a Whitmana, kteïi di, ze namnoze 
zridka „centrosom“ nabyli: „In praeparations mounuted in toto (Fig. 
33. 34.) we are rarely able to distinguish the centrosoma, but in 
sections (Fig. 32) we seldom fail to detect it. Distinct outlines are, 
howerer in most cases absent“ etc. Toto, jakoz i starsi udâni jinÿch 
autorû podporuji mûj nâhled, ze dcerinné periplasty teprvé v urcité
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dobë se v starÿch periplastech zaklâdaji, vzrûstaji a se dëli. Ukazuji 
jen na vyobrazeni Folova (Rech. sur la fécond, et le commencem. de 
l’hénogénie, PI. YII. Fig. 3. 4. 5.). Na obr. 2. vidime po obou 
stranâch rÿhovaciho jâdra rozdëlenÿ periplast z obr. 1., kteryzto 
orgân Fol ovsem nikoli jako samostatné tëlisko uznâvâ, nÿbrz primo 
jakozto „aster“, a — objevuje-li se ostre oznacené, jako v obr. 3. 
a 4. — jakozto „amas central sarcodique d’un aster“ oznacuje. Y pe- 
riplastech obr. 2, nevidime nijakÿch zâkladu periplastu dcerinÿch, 
které vsak za to v obr. 3. velmi krâsnë jakozto „corpuscule central 
d’un aster“ vznikaji a y obr. 4. se zajisté jiz k dëleni hotuji, ac spi- 
sovatel o takovém pocbodu niceho nezpominâ.

Oproti Boveriovi rozeznâvâm tudté periplast jakozto samostatnÿ 
orgân, jenz pûvod syûj mâ v cytoplasmë châmové ; endogenim zaklâ- 
dânim se dcerinnÿch periplastu prechâzi tento orgân do vsech nâsle- 
dujicich produktû dëleni rÿhujiciho se vajicka. Ruku v ruce s po- 
chodem tlmto opakuji se zâïe paprskové, o jejichz prechodu 
z matecnÿch periplastû na dcerinné, tak jako o pomërech jejich 
k achromatickému yïeténku musim odkâzati ctenâre na zprâvy ve 
spisu mém obsazené.

Nynl vsak zbÿvâ, abychom yylicenâ pozorovâni mâ, Van Bene- 
denova, Boveria, Agassiza a Whitmana s nejnovëjsimi zprâvami Fo- 
lovymi poroynali. Die tohoto badatele jest jak muzskÿ, tak zenskÿ 
pronucleus centrem sprovâzen, jez oznacuje jmeny „spermocentrum“ 
a „ovocentrum“. Po splynuti pronucleû postavi se tato tëliska na 
dvou protilehlÿch pôlech jâdra rÿhovaciho (die pïilozenÿch vyobrazeni 
na animalnim a vegetativném pôlu), prodlouzi se, zaskrti a docela 
rozdëli ve 2 poloviny. Jedna polovina spermocentra a ovocentra 
zblizi na obou polech jâdra v ose aequatoriâlné, v kterézto dobë 
hyalinni dvûrek kolem jâdra se rovnëè v téze ose prodlouèi. „C’est la 
marche du quadrille.“

Dâl’e di Fol: „Au moment où les demi-spermocentres sont sur 
le point de touches le demi-ovocentres, l’auréole disperaît rapidement, 
et l’on voit apparaître les aster véritables. Les demi-centres 
s’unissent et se confondent pour devenir les premiers a s t r o c e n t r e s . “

Die tëchto pozorovânii rozsiïuje Fol nauku o oplozeni nâsle- 
dovnë: „La fécondation consiste, non seulement dans l’addition de 
deux deminoyaux provenant d’individus de sexes différents, mais en
core dans la réunion de deux demi-spermocentres avec deux moitiés 
d’ovocentres pour constituer les deux premiers astrocentres.“
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Nâm se tedy jednâ s predu 0  vÿmër „spermo a ovocentra.“ Co 
se tÿce prvého, nelze pochybovati, ze souhlasi jen s „centrosoma“ 
Boveria, kdezto na svëtlÿ dvûrek kolem mu2ského pronuclea Fol jen 
mâlo dbâ a jej pouze co „la tache claire“ uvâdi. Ve vëtë „le pro- 
nucleus spérmatique est précédé aussi d’une centre, qui sera notre 
spermocentre“ dovolâvd se Fol své PI. X. Fig. 6. (Hénogénie); zde 
vsak jest jen tëlisko znâzornëno oznacené v textu jako „aster“, die 
mého vÿkladu vsak predstavuje jen periplast. Tudiz musim i „la tache 
claire“ za periplast matecnÿ a malé, v nëm lezici tëlisko cili „sper- 
mocentrum“ za velrni rannÿ zâklad dceïinného periplastu povazovati.

Obtiznëji Ize se vysloviti 0  „ovocentru.“ Az dosud se nikomu 
nepodarilo, orgân odpovidajici periplastu kolem zenského pronucleu, 
tudiz také ne tëlisko souhlasici s „ovocentrem“ nalezti. Fol odvo- 
lâvâ se sice na PI. VIII. Fig. 10. a 6 a (Hénogénie), kde skutecnë 
kresli malâ teliska s nezretelnÿm paprskovânim a tato ztotoznuje se 
zâklady ovocentra. Die mého nâhledu mozno vsak zde spatiovati 
pouze zbytky funkce sotva schopného periplastu kolem jâdra vajec- 
ného. Pritomné zde paprskovâni po utvoreni druhé bunky polové 
vymizi pozvolna a zenskÿ pronucleus nachâzi se nanejvÿse jen v jemno- 
zrném dvûrku protoplasmovém, jak to kresli cetni autoïi a mezi nimi 
také Fol. Z tohoto a jinÿch jestë dûvodû jest povâzlivé jakési „ovo- 
centrum“ uznâvati, a tim vice i vêtu zevseobecniti, die niz se pri 
oplozeni nejen pronuclei, nÿbrè i po 2 polovinâch spermacenter a ovo- 
center, jez die té nauky splynou a tvori prvâ „astrocentra.“ Pïipad 
skutecnë nade vëe znamenitÿ, jakÿ jsem vylozil u Rhynchelmis, kde 
matecnÿ periplast dâvno jest rozdëlen, v kterézto dobë jestë zenskÿ 
pronucleus jest vzdâlen od muzského, kdeito dcerinné periplasty 
(astrocentra Folova) se velrni pozdë (teprve kdyz rÿhovaci jâdro mâ 
tvarj soudeckovitÿ) zaklâdaji: veskeré tyto vëcné skutecnosti mluvi 
proti nové nauce Folovë.

K vuli jasnëjsimu pïehledu 0  pochodu dëleni jâdra a periplastu 
bunëcného podâvâm zde poloschematické znâzornëni tohoto procesu, 
jak se jevi ve vajicku Rhynchelmis.

Vseobecné oznaceni pismen:
P  Matecnÿ periplast; p  dcerinnÿ periplast; x  vnukovÿ 

periplast.
R  Matecné paprsky, 
r monocentrické paprsky dcerinné, 

rf dicentrické paprsky dcorinné, 
q vnukové paprsky,
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p m  obrysy byvalého muzského pronucleu po sjednocení 
s pronucleem zenskym. 

les vreténko j ademé, 
ts  deerinné hvézdy, 
c bunécná desticka, 

es vreténko cytoplasmové,
n  prostor, kde se déje pretvorení dcerinnycb hvézd v t. 

zv. deerinná klubicka.
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A . Dcerinné periplasty P  stávají se periplasty matecnymi, zakláda- 
jíce novó periplasty dcerinné p. Mezi obéma periplasty prostírá 
se vreténko cytoplasmové es (v optickém prürezu pozorované), 
uvnitr néhoz jsou znatelné obrysy byvalého muzského pronucleu 
(pm). Uvnitr téchto nachází se mladé víeténko jaderné (Jes) 
s polárnymi hvézdami dcerinnymi (ts). Vreténko cytoplasmové 
jest jiz destickou bunécnou (c) rozpüleno.

B . Dcerinny periplast rozdélil se ve 2 nové kulicky (p), címz téz 
vzniká z prvotné monocentrického paprskování dicentrické (r ').

C. Dcerinné periplasty (p) rozstoupí se, paprskování a vreténko 
achromatické zretelne vystupují.

Z bvézdic dcerinnych primo se pretvoíující jádro dcerinné 
(tk) nalézá se ve vyse zmínéném prostoru (n v obr. A a B).

D . Hotové dcerinné jádro (tk) vniklo mezi oba periplasty dcerinné, 
v nichz se jiz zakládají nové paprsky (q).
Novy amphiaster, jehoz periplasty stávají se opét matecnymi. Pa
prsky drívéjsích stadií (rf R) splyvají. Dcerinné jádro nachází 
se neporusené uvnitr vreténka cytoplasmového.

D o d a t e k .
(Pripsán dne 15. záíí 1891.)

Po predlození práce této uveíejnil Flemming (Attractionsphaeren 
und Centralkörper in Gewebszellen und Wanderzellen. Anatom. An
zeiger Nro. 3. 1891) soubor pfipadü, kde dotyené orgány bunécné — 
attraktivné kulicky a centrosomata — pozoroval, jakoz i uvádí litera- 
turu, jez o tomto predmété jedná. Spisu mého neznal. Ani Henkin- 
govi, jehoz práce „Ueber plasmatische Strahlungen“ (Verhandl. d. deut
schen zoolog. Gesellschaft 4. April 1891) právé mne dosla, nebyly mé 
zprávy známy, an di: „Seitdem durch Van Beneden der Satz aufge
stellt war, dass die Attractionsphaere mit ihrem Polkörperchen ein 
permanentes Organ der Zelle bildet, ist es einer Reihe von Forschern 
(z. B. Rabl, Flemming, Solger) gelungen, auch in ruhenden Gewebs
zellen deutliche Attractionsphaeren nachzuweisen.“ — Vyznamné po- 
sléze jest, ze nedávno Guignard i v b u ñ k á c h  rostlinnych jak 
pfi délení, tak i ve stavu klidu periplasty objevil.

Vüci vsem témto autorüm dovolávám se priority ohledné vy- 
znamu jmenovanych orgánü bunécnych. Neschází ovsem téz nové 
vyslovenych názorü, ze i periplasty i centrosomata jsou uméle vyvo- 
laná téliska a bezvyznamná. O torn nechf rozhodnou badání budoucí,
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Ueber die Verbesserung der Bahnelemente.
Yon Docent Dr. W. Laska in Prag.

(Yorgelegt den 12. Juni 1891.)

Oft tritt der Fall ein, dass vorhandene Elemente eines Planeten, 
der soeben aufgefunden wurde, nur aus einigen, zumeist nur zwei, 
Einzelnbeobachtungen verbessert werden sollen. In diesem Falle, 
führt die nachstehende Methode ohne weitläufige Rechnungen schnell 
zum Ziele.

Wir nehmen an, wir hätten die Ephemeride berechnet und mit 
den Beobachtungen verglichen. Ferner wollen wir annehmen, dass die 
Verbesserungen an Knotenlänge und Neigung gering sind.

Sodann seien mit x , y, z die heliocentrischen £, rj, £ die geo- 
centrischen und mit V, F, Z  die Sonnenkoordinaten bezeichnet. Es 
bestehen die bekannten Gleichungen:

n =  y +  Y .1)
£ — z Z

| q cos a cos ä
7] — q sin a cos d •2)
J q sin d

aus welchen die nachstehenden folgen:

tg a  =  

t g d ~

y + Y
x  —|— X  
(z -f- Z) cos a

x -(- X

.3)

.4)

Sind j4, 2?, C, ferner sin a, sin b, sin c, nur von der Knotenlänge 
und von der Neigung abhängige Grössen, so wird
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x — r sin a sin (A -\-v - \-  a)
y — r sin b sin (B  -f- v -J- oj) . 5 )
z — r sin c sin (C -(- v -|- ca)

wo r der Radius Vector, v  die wahre Anomalie und

cj — n  —  ß  . 6 )

d. h. den Unterschied zwischen Perihel und Knotenlänge bezeichnet. 
Erlaubt man sich nun die Entwickelung

x = zxQ-\— \^ —d r - \ -  ^ — — (z/v-|- z/m)

y = V o  + ^ J r  +  - . £ ? -i y ( J v  +  J'o)  7 )

z — zn 4—  ---- A r  4 - —-— I---- 7-  ( A  V  4 - z/ co)0 1  dr 1 d (v~l~a) v 1 J

so folgt, nach einigen leichten Reduktionen:

_____  _
0 ‘ sin 2 ccn r \  rj0 £0 jVo

8)
+  (4  v  +  zf n) |& - dg (B  - f  v0 +  o>0) —  ctg (A - f  v0 - f  ra,,) 1

2sec«o =  — ( V — r lsm 2d0 r | £0 £0 J

4 -(z /v  +  z/ß))|^- ^ ( C  +  Vo +  CDo)— -^-C i5r(4+v 0 +  fi)0)|

Aus diesen Abweichungen lassen sich nun für eine jede einzelne 
Beobachtung die Werte

A r  und (A v —|— z / oj)

aus diesen Gleichungen berechnen, und dieses ist die erste Opera
tion, die ausgeführt werden muss.

Um aus diesen die Verbesserungen der Elemente herzuleiten, 
bilden wir die Differenzgleichungen aus den bekannten Relationen

r cos v — a (cos E  —  e) 
r sin v — a cos <p sin E  ‘ ’

wo
e — sin <p 10)
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gesetzt wurde, woraus wir

— r sin v A v  r cos v — A a (cos E  — e) — a (sin E  A E -\- Ae)
rcos v A v A r sin v —

A a coscpsinE a cos cp cos E  A E  — a sin E  sin cp Acp
11)

erhalten. Multipliciren wir die erste Gleichung mit cos v und die zweite 
mit sin v und addiren; vollführen wir ferner dieselbe Operation aber 
mit — sinv und cosv, so ergibt sich:

A r — A a [(cos E  — e) cos u -j- cos cp sin E  sin v]
— A E \a  sin Ecosv  — a cos cp cos E  sin v]
— A e[a cos v atg cp sin E  sin n]

r A vz=iA a  [— (cosE— e)sinv -j-coscpcosv sinE\ 
-j -  A E  \a sin Esin v -)-  a cos cp cos Ecos v]

A e [a sin v — a sin Etgcp cos v]

Diese Gleichungen lassen sich erheblich vereinfachen mit Hilfe 
der Gleichungen 9) und 10).

Zunächst ist:

(cos E  — e) cos v -\-cos cp sin E  sin v — —  ^

— (cos E  — e) sin v -[- cos <p sin E  cos v — 0 

Ferner ist

a sin E  cos v — a cos cp cos E  sin v ~
r sin v .----------- cos v — a cos cp cos E  sin v —cos cp

f (cos E — e) )
a sin v -̂-------- -------------------cos © cos E \ —\ cos cp T I

a s m v  [ „  .. \--------- } cos E  — e — (1 — e l) cos E\ —
COS(p I

asm v 
cos cp e (1 — ecosE)

Da aber bekanntlich

so folgt

1 — e cos E  — — 
a

a sin E  cos v — a cos cp cos E  sin v ~  — r sin v tg cp 14)
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Analog wird

a sin E  sin v a cos cp cos E  cos v — a cos cp 

Endlich ist
a cos v -J- a tg cp sin E  sin v = .

(cos E  —  e) -)- sin cp sin2 E  J  =

cos E  — e (1 — sin2 E) J =z 

cos E (  1 —  e cos E) — a cos E

a “
r

a 1
r

und analog
a sin v — a sin E tg  cp cos v — a sin E  

cos cp

So dass wir die Schlussgleichungen haben:

V¿1 r — —  ¿1 a -(- r sin v tg  cp z /  E  —  a cos E A e
(X

, . r, . asin Er z/ v — a cos cp ¿4 E ~\---------------z/ ecos cp

Statt der letzteren können wir auch schreiben:

a sin E

15)

16)

17)

18) 

19)

z l  V  G) — z/ßj-j------cos cp z i  E  -(- r cos cp 4  e .20)

Um lauter Winkelgrössen zu haben, empfiehlt es sich statt 
z/e und d a  die Werte

z/ e ~  cos cp zi cp 

. 2 a  % .
J a  =  - T ~ T T J l 1

21) 

. 22)

anzuführen, wo k die Gauss’sche Konstante und p die mittlere side- 
rische Bewegung bezeichnet.

Da nun zi r  und z/v-f- dco  bekannt sind, so ergeben sich hieraus 

die Werte
zi gj d a  d  E  d  cp

Tr. mathematlcko-pftrodoTideckä. 25
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Um noch das letzte Nichtelement, nämlich A E zu eliminiren, 
differenziren wir die Gleichung:

so folgt
E — e sin E ~  M x p . 23)

A E (1 — e cos E) — A <p cos <p sin E - \ - A M - \ - x A p  

oder wegen
V1 — e cos E — —  a

auch
AE  — sin v A (p - j- —  (A M -f- t  A fi) .24)

Verbindet man diese Gleichung mit den Gleichungen 21 und 22, 
so folgt

A r — —  A a -j- {r sin2 tg cp — a cos E cos <p} A (p

a sin v tg (p {A M-\- x A p,} . 25)

A v — (cos cp sin v -|- sin E)Acp-\- ~  cos cp {A M x  A M) 26)

Zur Vollständigkeit der Untersuchung muss noch die Frage 
nach der Aenderung der von uns als Constant angesehenen Grössen

sin a sin b sin c 
A B C

beantwortet werden.
Liegen aequatoreale Elemente vor und sind diese Konstanten 

auf den Aequator als Grundkreis bezogen, dann bestehen bekanntlich 
die Relationen:

sin a sin A — cos Sl 
sin a cos A — — sin £1 cos i

sin b sin B — sin £1 
sin b cos B =  cos Sl cos i . 30)

sin c — i
c — o .31)

Diiferentiren wir das erste Gleichungssystem, so folgt:
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A acos a sin A -\- A A sin acos A — —  A  ß  sin ß  
A a cos a cos A  —  A A sin a sin A — —  A  Sl cos Sl cos i  -{ -A i sin Sl sin i.

Multipliciren wir diese Gleichungen zunächst mit sin A  und eos A. 
sodann mit cos A  und —  sin A  und addiren, so folgt:

A acos a — —  ASl (sin Sl sin A -\-cos ß  cos i  cos A )- \-A i sin Sl sin i cos A  
A Asina — —  A Sl (sin Sl cos A  —  cosß  cos i sin A) —A  i sin Sl sin i sin A.

Nun ist aber

sin Sl sin A  -j- cos Sl cos i  cos A — sin b sin B sin A  - }-  sin b cos B cos A  

also
sin Sl sin A  -|- cos Sl cos i cos A — sin b cos (B  —  A) . . 32)

analog ist

sin ß  cos A  —  cos ß  cos i sin A — sin b sin B  cos A  —  sin b cos B  sin A 

oder
sin ß  cos A  —  cos ß  cos i sin A  =  sin b sin (B —  A) . 33) 

So dass wir haben

A a cos a ~  —  A  ß  sin b cos (B  —  A) A i sin ß  sin i cos A
A A sin a — —  A  ß  sin b sin (B —  A) -j- A i sinSl sin i sin A  34)

und analog

A b cosb — A  ß  sin a cos (A —  B ) —  A i  cos ß  sin i cos B  
A B sin b — A  Sl sin a sin (A —  B)-\- A  i cosSl sin i sin B  35)

A  c — A i
AG — 0  . 36)

Durch ähnliche Ueberlegungen gewinnt man auch für den Fall 
der ekliptikaien Elemente die nachstehenden Gleichungen, wenn man 
sich der Gleichungen:

sin (A —  B)

sin (A. —  C)

cos c
sin a sin b 

cos b
sin a sin C 37)

bedient. Es ergibt sich:
25*
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tg a d  a ~ t g i  cos A [sin i sin A dSl —  cos A d  i\

sin 2 a

ferner, wenn s die Schiefe der Ekliptik bezeichnet:

cos b d  b = :  sin a cos e cos (A —  B) d  Sl cos b cos B d  i 
sin b dB zz: sin a cos s sin (A —  B) d  Sl — cos b sin B d  i 39)

cos c d  c — sin a sin s cos (.4 —  C) dSl -j- cos c cos C d  i 
sinc dC  — sin a sin s sin (A — C) d S l  —  cos c sinC d i  40)

Die ersten der Formeln 39) und 40) lassen sich noch einfacher 
Schreiben wie folgt:

d  b — —  cos £

d  c — — sin s sin c .41)
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0  herm afroditism u u Copepodü.

Napsal Alois Mrazek v Pfibrami.

S tabulkou XII.

( P r e d l o z e n o  d n e  26. c e r v n a  1891).

Pri studiu nasi velmi zajimavü fauny volne zijicich Copepodü, 
naskytla se mi nedävno prilezitost pozorovati zajimavy pripad herma
froditismu, o nemz nyni v näsledujicich fädcich hodläm pojednati. 
Hermafroditismus vühec jest ükazem u korysü velmi vzäcnym a ani 
u Cladocer nenl tak castym jak K u r z  se domnival1). Aspon nepo- 
darilo se mi u Cladocer podobny ükaz pozorovati, ackoliv jsem dlouhy 
cas zvläste po nöm pätral. Y novejsi literature pokud mi znämo 
popisuje S i m k e v i c pripad hermafroditismu u raka ricniho 2) a B e r- 
n a r d  u Phyllopodü 3).

Prvy pripad hermafroditismu u Copepodü popsal R e h b e r g  
u Cyclops agilis Koch 4). Bohuzel vsak nepodal tento o nase sladko- 
vodni Copepody zaslouzily autor vyobrazeni pripadu toho. Hlavni 
znaky Rehbergem pozorovanöho exempläfe, jez ukazovaly k jeho her- 
mafroditickü povaze spocivaly v modifikaci prednich tykadel, coz jest 
üplne pfirozeno, jezto dimorfismus pohlavni u rodu Cyclops pokud 
se tyce zevni organisace telni zejm^na na prednim päru tykadel jest 
vyznacen. Zmena tykala se v tomto pripadu jak tykadla pravöho 
tak i levöho. Tykadlo pravö strany bylo jen lOclenne a posledni 
ctyry clänky jeho jevily üplne tvar odpovidajicich jim clänkü tykadla

x) W. Ku r z :  Über androgyne Missbildung bei Cladoceren. Sitsber. k. Ak. 
d. Wiss. Wien. LXIX. Bd. I Abth. Feb. Heft. 1874.

2) S i mk e v i c :  0 ö t oahom'b c^yuat BubniHaro repMa^poflnTncMa y piynaro 
paKa. Trav. Soc. Nat. St. Petersbg. Zool. T. 20. P. 1. Protok. p. 64—65.

3) H e n r y  B e r n a r d :  Hermaphroditismus bei Pliyllopoden (Lepidurus sp.) 
Jen. Zeitschr. f. Nat. 25. Bd. 1/2 Hft. p. 337—338.

4) H errn . R e h b e r g :  Beitrag zur Kenntniss der freilebenden Süsswasser- 
Copepoden. p. 536. Abh. naturn. Yer. zu Bremen. VI. Bd. 1880.
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samciho. U levüho tykadla, jez bylo normalne 12clennä zmena tykala 
se jedine posledniho clänku, jenz byl tvaru podobnäho jako u tykadel 
samcich. Jakym zpusobem obe tykadla opatrena byla orgäny smy- 
slovymi, o tom näm R e h b e r g  niceho neudävä, ackoliv by to byl 
präve Charakter nejdülezitejsi. Vajecnik pravü strany byl zakrsaly 
a i znämä postranui ozubenl furky schäzelo. Avsak podle popisu 
Rehbergova zdä se, ze dotycny exempläf vedlü hermafroditismu byl 
jeste jinak abnormni, schäzel totiz jemu üplne pravy clänek furkalni 
a stetiny furkalni byly vyvinuty jen ve zpüsobe tlustych pahylü.

Jinüho räzu jest jiny kermafroditismus pozorovany Nordqvi-  
s t em u Diaptomus gracilis Sars.r). Jezto v rodu Diaptomus u sameckü 
jen tykadlo jedne strany a to prave pfemenuje se v orgän chäpaci, 
jevi se znaky hermafroditismu jinde, totiz na poslednim clänku tho- 
rakalnim, abdominu a noze päteho päru. Predni tykadla jevila tvar 
u sameckü obycejny. Posledni clänek thorakalni jevil ysak naproti 
tomu üplne samici Charakter, rovnez tak jako i abdomen celä, na 
nemz u usti pohlavniho upevneny byly tri spermatofory, z cehoz 
patrno, ze pri copulaci choval se exempläf tento jako samicka. Samci 
Charakter jevil opet päty pär noh, avsak s nekterymi modifikacemi, 
je2 se snad daji pojimati jako cästecnä zvrhnuti k typu samicimu. 
Orgänü pohlavnich N o r d q v i s t  nepozoroval. K tomu nutno pbipojiti, 
2e N o r d q v i s t  üplne prehledl, ze R e h b e r g  dävno pfed nim popsal 
prvy pripad hermafroditismu u Copepodü.

Hermafroditicky exemplär, jejz jä säm mel prilezitost pozorovati 
patbi forme, jejiz specificke urceni nemohu jeste podati. Nedä se 
sice üplne ve shodu uvesti se zädnym z ostatnich nasich druhü, 
avsak prece neodvazuji se postaviti ji jako novy druh, jezto neni 
vyloucena üplne moznost, ze jednä se zde o nejakou lokälni varietu, 
jakoz vübec jsou nekterü druhy Cyclopü velmi variabilnimi* 2). Forma 
tato mä tykadla 17clennä, jez sotva predni kraj prvüho volnüho clänku 
thorakalniho dosahuji. Furka jest dosti prodlouzenä, u stetin ocas- 
nich pak jevi se pomery celkem jak u C. bicuspidatus Cls.

q Osc. N o r d q v i s t :  Ueber einen Fall von androgyner Missbildung bei 
Diaptomus gracilis G. 0 . S. Arch. f. Naturg. 55 Jahrg. I. Bd. 3. lift. 1889.

2) Mezi tiskem teto zprävy podarilo mi se laskavym prispenim pana dra 
S c h m e i l a  v Halle n. S. urciti drub tento jako Oydops vernalis Fsch. (syn. C. 
elongatus Cls., C. lucidulus Sars a Eehberg). Viz ostatne: Scbm ei l :  Beiträge zur 
Kenntniss der Süsswasser Copepoden Deutschlands, Halle. 1891. Tento pekn^ 
drub znäm nyni celkem ze tri nalezisf. Na jednom z töcbto vyskytoval se vesmes 
konstantne ve zvlästni variete var. aculeata mihi, jez vyznacna jest tim, ze pri ni 
tem§f vsecbny stetiny ua plovacich nozkäch v mocnd trny pfemeneny jsou.
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Pocet trnu na poslednim cldnku vnejsi vetve noh plovacich jest 
3. 4. 4. 4. Zakrnela nozka pdtdho pdru jest dvouclennd s druhym 
cldnkem dosti prodlouzenym ozbrojenym jednou stetinou a pod ni 
vkloubenym krdtkym ostnem.

Nalezistem tdto formy jest maid tunka lesni velmi zajimavd svou 
faunou, bohatd zejmena na Rhizopody, jichz celkem 18 druM hosti. 
V tomtdz nalezisti zjistil jsem lonskdlio roku krdsnou formu turbel- 
larii Catenula lemnae Dug. Veskerd vsak patrdni po nejakdm jindm 
exempldri hermafroditickdm z tdhoz naleziste zustalo uplne bez vysledku.

Hermafroditickou povahu dotycndho exempldru poznal jsem teprvd, 
kdyz tento tlakem kryciho sklicka byl jiz pon^kud poskozen, seznav 
odchylny tvar prednich tykadel na obou strandch.

Predni antenna pravd strany byla 17clennd, ku konci povlovne 
suzend, jakoz vubec celym svym tvarem i poctem a rozestavenim 
svych stetin nijak se nelisila od normdlniho tykadla samiciho. I pomery 
smyslovych ci t. zv. cichovych -tycinek uplne odpovidaly pomerdm, 
jakd jsem zjistil pro vsechny nase druhy Cyclopu, totiz podobne jako 
u vsech  druhu se 17clennymi tykadly pritomny byly na 12. 16. 
a 17. segmentu. (Dosavadni zpusob, jakymz llceny pomery tyto, jimz 
ostatne vetsina autoru zddnd pdce nevenovala, neshoduje se nijak se 
skutecnosti, avsak nelze mi na tomto miste sire o veci tdto jednati, 
coz ponechdvdm sobe pro jind misto.) Pravd pfedni antenna byla 
tudiz uplne samici. (Obr. 1.)

Zcela jindho rdzu byla vsak levd antenna tdho# pdru. Bohuzel 
byla na konci svdm poskozena, s kterymZto ukazem se ovsem casto 
jinde setkdvdme, jenz vsak zde mohl by citelne vaditi, kdybychom 
srovndnim s normdlnim samcim tykadlem se nepresvedcili, ze schdzi 
pouze jeden neb snad nanejvyse dva posledni cldnky. Zbyld cdsf 
tykadla sklddala se celkem ze 13 cldnku, z nichz 4., (8.?) a 11. 
jevily jeste naznaceni dalsiho deleni. Cldnky tohoto tykadla nezuzo- 
valy se prilis ve smeru distalnim, cimz jiz naznacena jest povaha 
tykadel samcich, Avsak piece nejevila tykadla tato uplny rdz nor- 
mdlnich samcich tykadel a to jmenovite proto, ze nebyl vyvinut uplne 
kloubnaty kolenovity ohyb mezi cldnkem 7. a 8., tarn kde umistena 
jest posledni velkd cichovd tycinka. Prece vsak jest ohyb tento aspon 
cdstecne naznacen. (Sr. obr. 2.) Pokud pri poskozendm konci tykadla 
souditi smime, nebyla vsak provedena ani kloubnatd artikulace posled- 
nich tri cldnku. Rozdil mezi tykadlem tirato a normdlnim tykadlem 
samcim jevil se i v tom, ze na cldnku 10. a 11. nebyl vyvinut oneu 
hyalinni, prohnuty a do predu zubovite vybihajici kyl, s jakym se
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u tohoto setkáváme. Mimo to ozbrojeny clánky tyto podobné jako i 
sousední clánky 8., 9. a 12. obycejnymi stétinami jako na tykadlech 
samicích, kdezto na odpovídajících cláncích normálního tykadla sam- 
cího s takovymito stétinami se nesetkáváme, jelikoz tyto jsou zde 
valné zkráceny a v háckovité orgány neurcité funkce zménény. Roz- 
hodné samcího charakteru vsak dodávala antenné této pfítomnosf 
velkych cichovych tycinek. Tyto poctem svym i rozestavením úplné 
ukazují na tykadla samcí. Tri z nich umístény byly na vnitrní strané 
prvního clánku, jedna na téze strané ctvrtého clánku a pátá posléze 
v medianní cáre na rozhraní clánku 7. a 8. Vedlé téchto velikych 
cichovych tycinek, na clánku 10. a 12. skledáváme jesté mensí tycinky 
cichové téhoz tvaru, v jakém nalézají se i na tykadlech samicích. 
Prvá z nich, jez asi bezpochyhy odpovídá tycince na 12. segmentu 
u samic, dá se pohodlné sledovati i na dospélych tykadlech samcích 
vsech nasich druhü Cyclopu, u jednoho vsak dosud nepopsaného druhu 
jest téze velikosti a podoby jako pét predcházejících tycinek. Jak 
z pfedcházejícího vylícení patrno, predstavuje nám levá antenna roz- 
hodné typ samicí, jenz vsak byl ve vyvoji svém velmi zadrzen, takze 
zejména nepreménila se v orgán chápací.

Organisace ostatních okoncin, antenn druhého páru, kusadel 
a noáek plovacích nejevila prazádnych odchylek. O vnitrní organisaci 
nemohu blizsích zpráv prinésti, coz nutno vysvétliti okolnostmi, za 
jakych jsem seznal hermafroditicky ráz naseho exempláre, avsak tolik 
mohu piece uvésti, ze ani nepozoroval jsem aspoñ ponékud jiz zra- 
lejsích vajícek ani vyvinutych spermatoforü. Abdomen vsak jevilo 
rozhodné ráz cisté samcí. Bylo péticlenné, totiz jeho prvy clánek 
nesplynul s druhym jako jest tomu u samicek a jevil úplné tyz tvar, 
jakyz sliledáváme u samcích individuí. (Sr. obr. 3.).

Podlé toho co dosud o exemplári popisovaném povédéno bylo, 
predstavuje tentó príklad neúplného lateralního hermafroditismu.

Dodatkem chci promluviti krátce jesté o jednom velmi zajímavém 
prípadu pozorovaném mnou, zvlástní náhodou právé téhoz dne jako 
zmínény hermafrodit, u Cyclops viridis Fsch. Nejedná se zde sice
0 hermafroditismus v presném smyslu slova, nybrz toliko o zvlástní 
modiflkaci predních tykadel, jez vsak jest tak zajímavého rázu, ze 
slusno jí pozornost vénovati. Dotycny exemplár Cyclopa byl úplné 
dospélá samicka, opatrená vaky vajecnyini, jicliz vajícka jiz valné 
pokrocilé embryony obsahovala. Prední tykadla celym svym tvarem
1 slozením nijak se od normálních samicích tykadel neodchylovala 
a jediny odchylny Charakter nalézti mozno bylo pouze na 13. clánku,
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jenz ozbrojen byl (a sice jak na tykadle levé tak pravé strany) mo- 
hutnÿm chitinovym az do polovice 15. clánku sahajícím zubovitÿm 
vybëzkem. Tím nabylo celé tykadlo zvlástního, cizího rázu. Podobnÿ 
zub nalézáme na korrespondujícím jakoz i jemu predcházejícím clánku 
samcího tykadla. Na dospëlém saracím tykadle jest ovsem vaine 
modifikován, avsak na nevyvinutÿch tykadlech samcích nalézáme útvary 
az na ponëkud mensí velikosf úplné stejné, jako jsme tuto pozorovali 
na tykadle samicím. Ku pr. na 9clennych teprvé tykadlech nalézáme 
takové útvary na 5. a 6. clánku ve jejich délky (ve smëru distál- 
ním). Setkáváme se zde tudíz s vystupováním rozhodnë samcího cha- 
rakteru u jinak upluë samicího exempláru. Zajisté radí se zjev ten 
po bok úkazu na privëscich ocasních decapodu pozorovanému 1).

Vÿklad obrazcú tab. XII.

Obr. 1. Cyclops vernalis Fisch, d*. Pravá prední antenna pri pohledu
ze spodní strany. s smyslové tycinky.

Obr. 2. Levá prední antenna téhoz exempláru. s smyslové tycinky, 
s' smyslové tycinky charakteristické pro antenny samcí.

Obr. 3. Prední cást abdominu téhoz exempláru.
Obr. 4. Cyclops viridis Fsch. Q. Nékolik posledních clánkú antenny 

prvého páru. s smyslové tycinky, h mohutny chitinovÿ zub 
na XIII. clánku.

!) B e r g e n d a l  D:  Männliche Copulationsorgane am ersten abdominalen 
Somite einiger Krebsweibchen. Öfvers. Kgl. Yet. Akad. Förhandlg. 45. Arg. Nro. 
5. p. 34S—346.
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23.

O souvrství glaukonitického vápnitého slínu v Polabí 
litomér ickomélnickém.

Sepsal Cenék Zahálka v Roudnici.

Se 2 drevoryty.

( P r e d l o z e n o  dne 26. c e r v n a  1891.)

Y nejhlubsím horizontu teplického pasma krídového útvaru v Po
labí litomérickomélnickém nalézá se souvrství, které má velkou düle- 
zitost pro stratigrafická studia ceského útvaru kíídového. Souvrství 
ono, jak bude podrobné uvedeno, vyznacuje se zvlástní petrografickou 
povabou a palaeontologické poméry jeho, nesoucí celkem ráz tepli
ckého pásma, mají téz jisté zvlástnosti, které se jeví vyskytováním se 
nékterych vedoucích skamenélin a pak ve zpüsobu jich zachování. 
Souvrství to to rozsiruje se témér po celé délce ceského útvaru krído
vého z Litoméricka smérem vychodnéjihovychodním píes Mladobole- 
slavsko a i ku hranicím Moravy u Opato va i jest následkem toho 
urcitym horizontem, jenz ku jasnosti stratigrafickych poméru pásem 
ceského kíídového útvaru velmi napomáhá.

A. Petrografické viastnosti.

Souvrství, o néz tu jde, má mocnost 1 m. a délí se na vice 
vrstev zrídka 10 cm. tlustych. Hornina vrstev téchto jest mékká, na 
povrchu snadno se v jíl proméñující a jen pod Hostinou u Mélníka 
je pevnéjsí, kdez se vétráním a vyluhováním stává porovitou. Barvy 
jest bílé, sedé, zelenavé; pevnéjsí kusy byvají za cerstva modravé 
a blíze povrchu zluté az zlutohnédé. Krom cetného glaukonitu, sliluku 
limonitovych a zvlásté sádrovcovych a osamoceného zrnka kremene 
nelze jinych nerostú postrehnouti okem. Pod drobnohledem shledá- 
váme téz práskovity jíl a hojné vápence püvodu organického, méné 
pyrit a limonit co hmoty skameñující. Také glaukonit objevil se byti

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



C. Z a h á lta  : O souvrství glaukonitického vápnitého slínu v Polabilitomërickém. 3 9 5

hmotou skamenëlin. V kyselinách mocnë vre. Podle slození nerost- 
néko inozno horninu tuto nazvati „glaukoniticky vápnity slín.u

Zcela podrízené jest vyskytování se vrstvicek pískovce, kterÿ je 
vzdy hrubozrnnÿ s tmelem slinitÿm a sotva 1 cm. mocnÿ; nëkde se 
objevuje, nëkde chybí. Nejvíce je zastoupen na Sovici.

Na Vinici u Nucnieek (blíze Terezína)

jsou vrstvy glaukonitického vápnitého slínu sedobílé az bílé s velmi 
jemnÿmi tmavsími zrnky glaukonitu, jez sotva rozeznati Ize okem. 
Zrídka objevuje se nëkde skupina hrubsích zrnek kremennych barvy 
sedé, bëlavé, cervenavé, zluté, zelenavé aneb bezbarvé. Tu a tam vy- 
cnívá na povrehu z horniny sádrovcová aneb limonitová koule povstalá 
vétráním pyritu. Zlutÿm limonitem povlecena jsou nëkdy jádra bivalv. 
Mikroskopickÿ lístek z glaukonitického vápnitého slínu vykazuje z nej- 
vétsí cásti cirÿ vápenec pûvodu organického. Z nëho slozeny jsou 
foraminifery a jehlice spongií. Po vápenci jest nejhojnëjsi zlutosedÿ 
práskovity jil. Prûrezy nepravidelné co tráva zeleného glaukonitu jsou 
cetné. Pyrit v podobë cernÿch zrnek vyplnuje nëkdy komûrky fora- 
minifer. Limonit v pseudomorfosách po pyritu, jehoz promënou povstal, 
vyskytuje se dosti casto ve zlutohnëdÿch prûrezech. Vzácné jest, 
objeví-li se prürez cirého kremene, vyznacujícího se zivou, pestroba- 
revnou cirkulární polarisací.

V Nucnickách uzívá se glaukonitického vápnitého slínu s vÿ- 
bornÿm prospëchem ku hnojení chudÿch píscitych pozemkú.

Ve Slapu nad Bechlinem a na Ripu

jest glaukoniticky vápnity slín sedÿ a s takovÿm mnozstvím glauko- 
nitu, ze hornina az do zelena je zbarvena. Ostatnë platí o makrosko- 
pickÿch i mikroskopickÿch vlastnostech jeho totéz co o nucnickém.

V Zemanee na Sovici

shoduje se celkem jmenovany slín s onyin na levé stranë labské ve 
Slapu, mívá vsak nëkdy na plochách vrstevnatosti zcela zelené povlaky 
jemnÿch zrnek glaukonitu. Také se vyskytují nëkdy ve slínu tomto 
1—3 mm. silné, zelené vrstvicky, sestávající ze samÿch glaukoniti- 
ckÿch zrnek stmelenj'ch vápnitym slínem. Takové vrstvicky glaukonitu 
strídají se s vrstvickami glaukonitického vápnitého slínu. Nás slín
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sovickÿ obsahuje vrstvicky sedého hrubozrnného piskovce s traelem 
glaukonitického vâpnitého slinu. Hrubâ zrnka piskovcovâ jsou z kre- 
mene cirého, sedého, zelenavého a cervenavého. Ye slinu yyskytuji 
se koulicky neb ledvinky limonitové, promënou pyritu povstalé oba- 
leny casto drûzami sâdrovce.

Pod Hostinou

jest hornina mnohem pevnëjsi ; tvori hloubëji pod povrchem sedomodrÿ 
glaukonitickÿ vâpnitÿ slin, oddëlujici se v pevné desky lasturového 
lomu. Glaukonit je cistë zelenÿ, roztrousen v jemnÿch i hrubsich zrn- 
kâch, které nëkdy dosahuji velikosti mâku. Misty objevuji se chomâce 
vëtsiho mnozstvl zrnek glaukonitu. Zrnka kremennâ ve slinu nejsou. 
Za to se vyskytuje misty slabâ sotva 0-5 cm. silnâ vrstvicka hrubo
zrnného piskovce téze vlastnosti co na Sovici. Kdezto se slin hloubëji 
pod povrchem jevi sedomodrÿ v kyseliuë mocnë vrouci, jest slin blize 
povrchu sedozlutÿ, ménë v kyselinë sumi a na samém povrchu stâvâ 
se zlutavÿ, v kyselinë vice nesuini, jest porovitÿ, nâsledkem toho 
lehci nez-li onen hlubsi a mista, kde se v nëm skamenëliny tmavo- 
hnëdé vyskytovaly, jsou vyplnëna limonitovÿm prâskem aneb jsou dutd 
a stëny jejich limonitem hnëdozlutë zbarvené. Pricinou tëchto ükazû 
jest vylouzeni vâpence s vyssich vrstev a promëna glaukonitu a py
ritu v limonit.

èedomodry glaukonitickÿ vâpnitÿ slin vybrousen jevi pod drob- 
nohledem velké mnoZstvi vdpence v podobë foraminifer a jehlic spon- 
gii. Ye foraminiferâch poznâvâme hlavnë pmrezy Cristellarii, Textil- 
larii a Globigerin. Ôetné jehlice spongii nâlezi Hexactinellidàm. Vâ- 
penec v komûrkâch foraminifer a v jehlieich spongii slozen je z ne- 
pravidelnÿch zrnek, jichz prurezy bÿvaji ciré a v mensi nepravidelné 
dilce rozdëlené. Pri zvëtseni 600nâsobném objevuje se ve vâpenci 
rovnobëzné rÿhovâni, které souhlasi se smërem jeho stipatelnosti. 
Krom toho je vdpenec v tak jemnÿch dilcich rozlozen ve hmotë zâ- 
kladni jilovité, ze jeho pritomnost pouze kyselinou pod drobnohledem 
postrehnouti lze. Bëlavÿ prâskovitÿ jî l  tvori s vâpencem zâkladni 
soucâst horniny. Y té pak vyskytuje se hojnë glaukonit co trâva ze
lenÿ v nepravidelnÿch prurezech, v nichz se nëkdy dâ poznati kostra 
spongii. Jeden takovÿ ûlomek jehlice byl na okraji svém lemovân 
vâpencem. Zlutohnëdÿ limonit téz co hmota skamenujici je hojnë za- 
stoupen. Pyrit v jemnÿch cernÿch prurezech je slabë zastoupen. Jedna 
Textillarie mêla skorâpku a nejmensi komürku z pyritu, ostatni ko- 
mûrky vyplnëny byly zrnitÿm vâpencem.
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B. Palaeontologické poméry.
Hmota, V níz se objevují skamenëliny, jest rozmanitá. Nëkteré 

skamenëliny mají jen jádra zachovalá z téhoz slínu v nëmz se vy- 
skytují (ku pr. u rnalych bivalv); na misté skorápky vápnité mají 
povlak limonitovy. Ustrice, Spondyly, Terebratuly, zbytky Inoceramu 
a jezovek byvají z vápence. Nejvëtsi díl skamenëlin zachován je v po- 
dobë jader, jejichz hmota, tak jako témër veskerá hmota spongií, se- 
stává z tmavohnëdé az cerné, casto zelenavë zbarvené horniny na 
povrchu pëknë se lesknoucí (zvlàstë u gastropodú). Tato hornina je 
mnohem tvrdsí nez-li glaukoniticky vápnity slín, v nëmz se skame
nëliny tyto vyskytují a vybrousenÿ lístek jeví pod drobnohledem 
celkem tytéz nerosty jako onen slín avsak obsahují mnohem vice 
glaukonitu a limonitu, takze bychom mohli nazvati hmotu tuto „glau- 
konitickolimonitickÿ slín. “

Mikroskopickÿ lístek jádra z Ostrei semiplany ze Slapu nad 
Bechlínem mël základní hmotu z práskovitého zazloutlého jílu  (od 
limonitu zbarveného) vápencem proniknutou. Y této základní hmotë 
jevily se mnohem cetnëjsi nepravidelné prûïezy glaukonitu nez-li ve 
glaukonitickém vápnitém slínu. Glaukonit byl co tráva zelenÿ. Yedle 
glaukonitu byl velmi hojnÿ zlutohnëdÿ limonit. Nebyl-li lístek jako 
obycejnë tence vybrousen, pak se jevily prurezy glaukonitu cerné. 
Mnozství limonitu a glaukonitu spusobuje tudíz ono tmavohnëdé az 
cerné zbarvení hmoty skameiiující s povrchem zacasto zelenavÿm, zá- 
roveñ pak vëtsi tvrdost a pevnost její. V základní hmotë vyskytují 
se mimo to vdpencové prûïezy tëchze foraminifer a jehlic spongií jako 
jsou ve slínu, v nëmz se skamenëliny tyto vyskytují. Zrnko kremene 
jest vzácné.

Na Sovici shledáváme kromë toho pod drobnohledem prurezy 
vëtsich zrn kremennÿch. Prûrezy ty jsou ciré, ostrohránné a obsahují 
jehlicovité mikrolithy a vzdusné pory.

Yétráním glaukonitickolimonitického slínu povstává prásek li- 
monitickÿ.

Ve vrstvickách hrubozrnného pískovce, kterÿ se misty v sou
vrství nasem objevuje, jsou tytéz skamenëliny jako v uvedenÿch slí- 
nech a také v témze zpúsobu zachování.

Spongie mají hmotu svou hlavnë z glaukonitickolimonitického 
slínu a mají zïidka kdy povrchovou kostru ponëkud zachovalou, tak 
ze jest vëtsi díl spongií neurcitelnÿ. Vnitíní kostra není zachována. 
Nejvëtsi díl makroskopickÿch skamenëlin, snad 90%, nálezí spongiím.
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Skamenéliny jsou celkem v souvrství tomto velmi liojné, dají se 
snadno nozem z mékcích vrstev vyrypnouti, mnohé vsak nelze urciti 
pro spatné zachování.

Srovnáme-li skamenéliny nalezené v tomto souvrství se skame- 
nélinami starsích aneb mladsích vrstev, shledáváme, ze mají ráz ska- 
menélin pasma teplického.

Jakozto vedoucí skamenéliny pro Polabí litomérickomélnické vy- 
znacil bych zvlásté tuto spolecnost druhü: Mitra Romeri, Spondylus 
spinosus, Ostrea semiplana, Terebratula semiglobosa, Pleurostoma 
bohemicum, Guettardia trilobata, Ventriculites augustatus.

Na Vinici u Nucnitek nalezaji se:

Otodus appendiculatus, A g.fg]1) (vz)2).
Coprolith [v obycejnd hmote Coprolithu] (vz)
Turritella Noeggerathiana, Goldf. [v] (vz)
Area, maly exemplar, [s] (zr)
Inoceramus. XJlomky zdmku a misek velkych exemplaru [v] (zr) 
Ostrea semiplana, Sow. [v] (zr)
Ostrea hippopodium, Nilss. [v] (zr)
Terebratula semiglobosa, Sow. [skof&pka v, jddro g] (vz) 
Serpula gordialis, Schl. [v] (zr)
Jezku mofskych ulomky skor&pek a ostnu [v] (vh)
Mesocrinus Fiscberi, Gein. sp. [v] (h)
Parasmilia centralis, Mant. sp. [g] (vz)
Pleurostoma bohemicum Zitt. ? [g] (zr);
Ventriculites angustatus, Rom. sp. [g] (h)
Zlomky neurcitelnych spongii [g] (vh)
Fucoides. [s] (zr)

Ve vypldknutdm slinu nalezeny:

Nodosaria annulata, Reuss. [v] (zr)
Nodosaria Zippei, Reuss. [v] (zr)
Frondicularie. [v] (vh)

9  Znacky g, s, v znací hmotu, v jaké se skamenéliny vyskytují: [g] =  glau- 
konitickolimoniticky alín, [s] =  glaukoniticky vápnity slín, [v] =r yápenec.

2) vz, zr, h, vh znací mnoáství, v jakém se skamenéliny vyskytují: (vz) =  
— vzácné, (zr) zrídka, (h) — hojné, (vh) velmi hojné.
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Ve Slcipit nad Bechlinem nalezeny:

Belemnites. [g] (vz)
Gastropodü ülomky [g] (zf)
Bivalv neurcitelnä jädra [g] (zr)
Inoceramus [v] (h) kusy zärnkü a skoräpek velkych exemplärü. 
Spondylus spinosus, Goldf. [v] (zr)
Ostrea semiplana, Sow. [v] (zfr)
Ostrea hippopodium, Nilss. [v] (vh) pfirostlä na Yentriculitech. 
Terebratula semiglobosa, Sow. [v; jädro g] (vz)
Pleurostoma bohemicum, Zitt. [g] (h)
Guettardia trilobata, Röm. sp. [g] (h)
Ventriculites angustatus, Röm. sp. [g] (vh)
Ventriculites radiatus, Mant. [g] (zr)
Plocoscyphia labrosa, Smith, sp. [g] (vz)
Novy rod i druh spongie, mnou drive jakozto Cyrtobolia formosa, 

Reuss. sp. uvädeny [g] (vz)

V mikroskopickych listkäch slinu:

Cristellaria. [v] (vh)
Textillaria. [v] (h)
Globigerina. [v] (h)

V Zemance na Sovici nalezeny:

Ammonites, [g] (vz)
Cephalopodu ülomky s pekne zachovalymi loby. [g] (vz) 
Nautilus sublaevigatus, d’Orb. [s] (vz)
Natica Gentii (Sow.) Gein. Natica canaliculata, Mant. u Reussa) 

[g] (h)
Aporhais? ülomky [g] (vh)
Mitra Römeri, Reuss. [g] (zr)
Acteon ovum, Duj. [g] (vz)
Trochus Engelhardti, Gein. [g, s] (zi)
Avellana Humboldti, Müll. (=: Avell. incrassata Sow. u Reussa)

[g] (zi)
Area, [g] (zr)
Area subglabra, d’Orb.? [g] (vh)
Venus Goldfussi, Gein. [g] (vz)
Inoceramus. [v] (vh) Ülomky zärnkü a skoräpek velkych exemplärü.
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Inoceramus. Velmi maly exemplar, [g] (vz)
Bivalv velkö mnozstvi neurcitelnych jader [g]
Spondylus spinosus, Goldf. [v] (h)
Ostrea semiplana, Sow. [v] (h)
Ostrea hippopodium, Nilss. [v] (li) pfir. na jinych Ostreich. 
Exogyra lateralis, Reuss. [v] (zr)
Terebratula semiglobosa, Sow. [v; jädra g aneb sj (h) 
Rhynchonella plicatilis, Sow. [g] (vz)
Serpula gordialis, Schl, [g] (zr)
Osten jezovky [v] (vz)
Parasmilia centralis, Mant. sp. [g] (zf)
Pleurostoma bohemicum, Zitt. [g] (h)
Guettardia trilobata, Röm. sp. [g] (zr)
Ventriculites angustatus, Röm. sp. [g] (vh) a j. posud neurcenö 

skameneliny.

V mikroskopickych listkäch pozoroväny:

Cristellaria [v] (vh)
Textillaria [v] (h)
Globigerina [v] (h)

Pod Hostinou nalezeno

celkem mälo skamenelin pro maly pristup k vrstväm a sice: 
Oxyrhina Mantelli, Ag. (vz)
Scaphites (Geinitzii d’Orb.) [s] (vz)
Mitra, [g] (zr)
Ostrea semiplana Sow. [v] (h)
Serpula. [v] (vz)
Pleurostoma bohemicum, Zitt. [g] (zr)
Ventriculites angustatus, Röm. sp. [g] (zr)
Cystispongia verrucosa, Reuss. sp. [s] (vz)
Neurcitelnö ülomky spongii [g] (h)

V mikroskopickych listkäch zjisteny:

Cristellaria [v] (vh)
Textillaria [v] (h)
Globigerina [v] (h)
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Fric uvádí z tolioto souvrství od Sedlce u Novych Benátek1): 
Mitra, Aporhais, Serpula gordialis, Exogyra cónica, Inoceramus, Magas 
Geinitzi, Achilleum rugosum var. elliptica.

Vyplav dal: Frondicularia inversa, Textillaria conulus, Nodosaria, 
Globigerina, Cristellaria, Dentalina, Planorbulina, Cytherella ovata, 
Cytherella Münsteri, Bairdia subdeltoidea.

Prehled skamenelin nalezenych v souvrstvi glaukonitickSho vapniteho 
slinii v Polabi litomerickomelnickem.

Pisces.

Oxyrhina Mantelli Ag.
Otodus appendiculatus Ag.

Cephalopoda.

Nautilus sublaevigatus d’Orb.
Ammonites.
Scaphites (Geinitzii d’Orb.)
Belemnites.

Gastropoda.

Turritella Noeggerathiana, Goldf.
Natica Gentii (Sow.) Gein.
Aporhais.
Mitra Römeri, Reuss.
Trochus Engelhardti, Gein.
Acteon ovum, Duj.
Avellana Humboldti Müll, (zf)

Pelecypoda.
Area.
Area subglabra, d’Orb.?
Venus Goldfussi, Gein.
Inoceramus.
Spondylus spinosus, Goldf.
Ostrea semiplana, Sow.

*) F ric : Studie v oboru kridoveho ütvaru v Ceckäch. IV. Teplicke vrstvy. 
Str. 44. Archiv pro prir. prozk. Cech. VII. 2. Praha 1889.

Tr. mathematlcko-prirodov^deoki,. 26
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Ostrea hippopodium, Nilss.
Exogyra lateralis, Reuss.

Braehiopoda.

Terebratula semiglobosa, Sow. 
Rhynchonella plicatilis, Sow.

Vermes.

Serpula gordialis, Schl.

Echinodermata.

JeZovek zlomky skordpek a ostnu. 
Mesocrinus Fischeri, Gein. sp.

Anthozoa.

Parasmilia centralis, Mant. sp.

Porifera.

Pleurostoma bohemicum, Zitt. 
Guettardia trilobata, Rom. sp. 
Ventriculites angustatus, Rom. sp. 
Ventriculites radiatus, Mant. 
Plocoscyphia labrosa, Smith, sp. 
Cystispongia verrucosa, Reuss sp.

Foraminiferae.

Nodosaria Zippei, Reuss. 
Nodosaria annulata, Reuss. 
Frondicularia.
Cristellaria.
Textillaria.
Globigerina.

Plantae ?
Fucoides.

C. Rozsireni a stratigrafie.

Vsude v Polabi mezi Litomeficemi a Melnikem, kde pdsmo te- 
plickd kridovdko utvaru je zachovdno a nejhlubsi vrstvy pdsma toko
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jsou píístupny, Ize vrstvy naseho glaukonitického vápnitého slínu 
zjistiti.

U Litomeric v lornu na nivé „Auguste“, zvané uvádí hladké 
jádro olivovéhnédé ze souvrství tohoto Fríe.l)

Krajina mezi Zidovicemi, Chvalínem, Doksany, Hrdly a Nucni- 
ckami slozena je hlavné z vápnitych slínu teplického pásma, které 
pokryty jsou zvlásté v severní polovici diluvialním pískem a stérkem. 
Jizné od Nuínüek (vych. od Terezína) vystupuje z roviny labské pri 
lese nízky bfeh, táhnoucí se od severozápadu k jihovychodu, pokryty 
pískem a stérkem diluvialním. V misté, které sluje „Na Vinici“ (viz 
obr. 1.), nalezá se lom na stavební píscity slín s pevnymi lavicemi 
vápence, z néhoz se tu vápno pálí. Pásmo tohoto píscitého slínu 
a vápence jest v Polabí mezi Litoméricemi a Mélníkem velice rozsí- 
reno a nalezá se v poradí pásem z dola nahoru na misté VIII. Sho- 
duje se petrograficky i palaeontologicky s Fricovymi „Lounskymi 
koulemi.“ Nad tímto pásmem VIH. nalezá se v Polabí mezi Litomé-

Jv.
o.
D . s.

V I H
■ 8 m

Obr. l .  Dislokace vrstev v lomu na Vinici u Nucniöek.
0. =  ornice. D . s. ■= diluvialní stérk. X . —  pásmo teplické. 1. souvrství glauko- 
nit. váp. slínu. 2. “  vápnity slín s Terebratula semiglobosa. VIII. =  pásmo písci

tého slínu a vápence (Lounské vrstvy). r r  =  rozsedlina.

ricemi a Mélníkem pásmo slinitého jílu — IX. (Viz obr. 2.) o jehoz 
poméru ku známym jiz pásmüm útvaru krídového na jiném misté 
podrobné pojednám. Toto pámo IX. není nad pásmem VIII. v severo- 
západní cásti lomu Nucnického zachováno, nybrz bylo jiz za dob 
usazování se diluvialních stérkh splaveno. Za to vsak jest pod pásmem 
X. 1. (viz obr. 1.) to jest pod glaukonitickym vápnitym slínem ukryto

*) Studie v oboru ces. krid. útv. Teplic. pás. Str. 37. Archiv pro píír. prosk. 
Cech. VII.
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v jihovychodní cásti lomu. Nad vrstvami glaukonitického váp. slínu 
X. 1. nalezá se v jihovychodní cásti lomu vápnity slín bíly s Tere- 
bratula semiglobosa X. 2. Vrstvy v severozápadní cásti lomu jsou od 
nesouhlasnych vrstev v jihovychodní cásti oddéleny sikmou rozsedli- 
nou ?T, podle níz utvorila se dislokace vrstev velmi zajímavá. Acko- 
liv v Polabí litoméricko-mélnickém velké mnozství dislokac v útvaru 
kfidovém se vyskytuje, není nikde tak rozsedlina dislokacní, die níz 
se posinutí vrstev stalo, prístupna, jako zde.

Pod cedicovou kupou Ripu vyvinuto je pásmo teplické v po- 
dobé vápnitého slínu u velké mocnosti; i zde nalézá se v nejhlubsíra 
horizontu jeho 1 m mocné souvrství glaukonitického vápnitého slínu 
s tmavohnédymi úlomky zkamenélin. Souvrství toto objímá úpatí Ripu 
v uzounkém pásku a zjistiti se dá vrtáním nejlépe na jizní strané 
Ripu nad Ovcárnou ve vysi 280 m nad morem. Jest vsude ornicí 
mocnou pokryto.

Na plauiné Krábcické mezi Lipkovicemi a Bechlínem nalezá se 
pod diluvialní hlínou téz pásmo teplické v podobé bílého vápnitého 
slínu a vychází na povrch v zárezu cesty z Bechlína do Lipkovic 
a ve vrcholu pííkré stráné nad Bechlínem v misté „Slap“ zvaném 
(viz obr. 2.). Zde opét nalezneme nejhlubsí horizont teplického pásma 
jakozto sedy glaukoniticky vápnity slín X. 1. s hojnymi cernymi aneb 
tmavohnédymi i zelenavymi zkamenélinami. Mocnost jeho jest 1 m. 
Vyska nadmoíská 256’5—257-5 m. Lezaté souvrství tohoto je slinity 
jíl IX. a visuté tvoíí bíly vápnity slín s Terebratula semiglobosa X. 2.

Na Sovici jest pásmo teplické právé tak vyvinuto jako na Ripu 
a tvorí vlastní kupu její az blízko k jejímu vrcholu co vápnity slín 
bélavy a modravy. Y nejspodnéjsí cásti nalézá se opét glaukoniticky 
vápnity slín a hrubozrny pískovec 1 m mocny s tmavohnédymi do 
zelena sbarvenymi zkamenélinami. Slín ten objímá v úzkém pásku 
úpatí sovické kupy (220—221 m n. m.). Dá se stopovati die zkame
nélin ve vinicích knízecích nad domem vinafe az do vinic Zemanka 
zvanych. Püda vinicná ukryvá pravou polohu slínu, procez jsem ji 
vrtáním a kopáním odkryl v Zemance, rovnéz její lezaté i visuté. 
Obojí shoduje se s poméry v Bechlíné.

Nejvyésí cást vrstev útvaru kfidového kolkolem cedice Ostrého 
nad Stétím jakoz i pod cedicovou kupou Chlomku u Mélníka obsa- 
huje pásmo teplické z vápnitého slínu, ale základní vrstvy jeho nejsou 
pfístupny, procez nebylo tam mozno vrstvu glaukonitického vápnitého 
slínu odkryti. Na blízké vysiné „Kamínek“ zvané u Stráinice jest 
téz pásmo teplické vyvinuto co vápnity slín, ale nejnizsí cást je mocnou
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O. — ornice. D . s. —  diluvial, stérk. Útvar kridovy: VII. =  Pásmo slínu Mal- 
nické). VIII. =: Pásmo píscitého slínu a vápence (=r Lounské). IX. =  Pásmo slini- 
tého jílu. X. Pásmo teplické: 1. =  glaukonitick^ vápnity slín. 2. =  váp. slín 

s Terebratula semiglobosa. Pomér vysky 1:250.

diluvialní hlínou kryta; ze se tu souvrstyí glaukonitického vápnitého 
slínu nalézá, o tom svédcí vychoz jeho s pfíslusnymi skamenélinami, 
jez uvádí Fric1) od Vysoké.

Na Hostiné u Mélníka odkryto je pod vápnitym slínem pásma 
teplického souvrství modravého, pevného glaukonitického vápnitého 
slínu na západní strané pod obcí Hostinou na cesté do Vrutice (mél- 
nické) ve vysi 257—258 m n. m. na pokraji lesa a pocátku ovocného 
stromoradí. Také na jizní strané Hostiné byla vrstva ta odkryta

2) Studie atd. Teplické pásmo. Str. 43. Archiv pro pfír. prozk. Cech. VII.
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v brehu nové zrizované cesty do Bysic (roku 1889) opét s úlomky 
tmavohnédych glaukonitickych skamenélin. Zde jest poloha vrstev 
téchto ponékud vyssí, totiz 260 m n. m., jelikoz vrstvy mají spád 
lilavní ku severoseverozápadu, jako veskeré vrstvy útvaru kridového 
od Cecemína (u Ysetat) az do údolí Yrutického (u Mélníka).

Ponévadz u Bezna *) uvádí souvrství toto Fríe, není pochybnosti, 
ze i v nejhlubsím horizontu teplického pásma mnohych kopcü, jako 
u Nebuzel, Jenichova, Repina, Libné (u Vtelna) se toto souvrství na- 
lézá, an se vyskytují uprostfed trojúhelníka naznaceného nalezistém 
u Vysoké, Hostiné a Bezna.

Ze se souvrství nase rozsiruje po délee ceského útvaru krido
vého az ku hranicím Moravy, o tom svédcí objevy Fricovy n Sedlce* 2) 
nedaleko Benátek, na hrbitové u Chocné3) a v Opatové4) u morav- 
skych hranic, kdeá má také moenost 1 m jako v Polabí mezi Lito- 
méricemi a Mélníkem.

V Roudnici, dne 22. cervna 1891.

r) Tamtéz. Str. 44.
2) » „ 43.
3) Studie atd. Jizerské pasmo. Str. 55. Archiv atd.
4) Teplické pasmo. Str. 47.
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Laska, Dr. V., 0  jiste transformaci rovnic pohybu elliptickeho . 154

— Zur Berechnung der absoluten Störungen . . 147
— Über die Verbesserung der Bahnelemente . . 382

Lerch, M., Zur Theorie der unendlichen Reihen . . . . .  250
Machovec, F., Über die Krümmungsmittelpunkte der Dreiecks-Curven (courbes

triangulaires), Mit 1 Taf. . . . .  83
Mare§, Dr. F., Über elektrische Nervenerregung. Mit 4 Holzschnitten . 270

— Ein neues Federmyographion. Mit 1 Holzschnitt . . . .  . 366
Mrazek, A., Prispevky k vyvojezpytu nökterych tasemnic ptacich. S 2 tab. . 97

— 0  hermafroditismu u Copepodü. S 1 tab. . . 389
PaHzek P. & 0 . Sulc, Optickö konstanty rhamnosy . . 169
Perner, J., 0  radiolariich z ceskeho ütvaru kfidovöho. S 1 tab..........................255
Slavlk, Dr. A., Die Schichten des hercynischen Procaen- oder Kreidegebietes,

ihre Deutung und Vergleichung mit anderen Kreidegebieten . . .  . 199
— Die Ablagerungen der Glacialperiode u. ihre Verbreitung in Nordböhmen 231

Sucharda, A., Poznämka o kfivce vratu jisté plochy rüznosmërek sestého stupnë 369 
Vâvra, V., Kritisches Verzeichniss der Ostracoden Böhmens . . . 159
Vejdovskÿ, Dr. F., K nauce o tvoreni strevniho epithelu a o vÿvoji zazivacich

üstroji annulatû vübec. S 2 tab. . . . . . . . 132
— Poznâmky ku zprâvè H. Fola: „Contribution à l’ histoire de la fécon

dation“ . . . .  . . . . . 375
Zahâlka, C., O souvrstvi glaukonitického vapnitého slinu v Polabi litomëficko-

mëlnickém. S 2 dfevoryty . 394
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S p i s y

triiy mataaMo - ïîiroMâecté
krâl.

Ceské Spolecnosti Nâuk,

které jgou na skladë.

Publicationen
der

der königl.

böhm, Gesellschaft d. Wissenschaften,
welche vorräthig sind.

Abhandlungen. Rozpravy. (Pojednäni.)
V. Folge: 7. Band (1852) 6.— VI. Folge: 5. Band (1872) . 6.—

-  8. „ (1854) 7.— — 6. „ (1873) . 9 —
-  9. „ (1857) 6.— — 7. „ (1874) . 9.—

10. „ (1859) 6.— — 8. „ (1876) . . 12.—
— 11. (1861) 6.— — 9- „ (1878) . . 15 .-
-  12. „ (1863) 7.— — 10. „ (1881) . . 1 5 .-
— 13. (1865) 5 .— — H- „ (1882) . 15 —

VI. -  4. „ (1871) 7.50 — 12. „ (1885) . . 1 5 .-
VII. Folge: Math.-naturwissensch. Classe 1. Band (1887) . 12.—

Rada: Th'da mathematicko-pflrodov. 2. sv. (1889) . 12 —
n n 3. „ (1890) • 8 —

n n » 4. „ (1891) 6.40

Sitzungsberichte. Vëstnik. (Zprävy o zasedäni.)
Jahrg. 1859 . . . . —.34 Jahrg. 1871 . 1.10

» 1860, 1861 à . —.50 1872 . 1.50
n 1862, 1863 à . —.60 1873 . 2.50
n 1864. 1865 ä . —.69 1874 . . . . 2.—

1866 . 1.— 1875, 1876 à . 2.50
1867 1.25 1877—1882 à . 3 -
1868 . 1.14 1883 5.30
1869 . . —.57 1884 . 4.50
1870 . 1.—

Jahrg. 1885 (mathem.-naturwis. Classe) .
„ 1886 n n
» 1887 n r>
» 1888 V rt

1889 (1.) „ 7) n
1889 (II.) „ y> n
1890 (1.) „ n yy
1890(11.) „ n n
1891 „ n n

6 —  

7.50 
8.—
5.70
3.60 
3.80
2.60 
3.—
3.70

Jahresberichte. V^rocni zprävy.
YomUJahre { 1876-!8 8 2 ,  1884, 1886-1888 h - .6 0

1885 (Berciht über die Jubelfeier— Zpräva o slavnoßti jub.) —.80

11888 . . —.42
1889 ......................... ......................................... —.36

1890 (deutsch mit einem Vortrag über J. Marcus) —.50 
1890 (öeskä bez pfednäsky o J. Markovi) . —.30
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laf. m.

SaeaUa/'e Schwankungen des Wassenslandes der M oldau und. des Regenfcdles m  M ag.

Sitzber. d.'kömgl. botan. Gesellsch d.W issenschaft Mataexnatnatiirwiss. Classe 1891-1.
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F. Machovec, Krümmungs Mittelpunkte d.Dreieckscurven . Taf.nr.

Sitzber. d.komgl/bohiu. Gesellsch. ¿W issenschaft. Matiiemat.naturwiss. Classe 1891-1.
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Tab. V.V Mrazek: Pnspèvkv k vyvqjezp)Ttu tasemmc

■ mm %-
J- :.;kvl i 
|:vTv.T:Vy \*
\

AL Mràzek del.
Lith. Farskÿv Praze.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



\ .  Mrazek: Príspévky k vÿvqjezpytu tasemnic Tab. VI.

■

i
fa x

'■

:

É 'bà?' 
y

Al. M razek  del.

Yéstník bai ceske spolecnosti náuk. Trida matliemat-prírodovéd. 1891-1.

Lith. Farsky v Praze

I
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V é s t n í k  k r á l .  c e s k é  s p o l e c n o s t i  n á u k .  T r i d a  m a t h e m a t .  p r í r o d o v é d e c k á  1 8 9 1 1
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L.Celakovskÿ: Galanthus GRACILIS SR N. Tab. IX.

• . lith. farsky y P’raze.

Yéstník krâl. ceske spolecnosti náuk. Trida matheinat.-pfírodovéd. 189M
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Jar.P e rne r: 0 radiolaniich ceskeho utvaru knidoveho Tab. X.

i  o 4  d j o o 0  p n° a * m i ,'Ort b O oWo 2^0 rt' n'r -'V /f»̂ O-VTŝ  To o o a a  .o "T Ox

I't 5 O O a 0-0 o -rt O £ c f  t i g n ’ 2;0  ̂o 2 2 T 2\> o »> o O' 5 4 y?o roOOO O O')

^oy3 o o

»

J.Perner adnat.del. F B lazP a  sculp.

Vasl nik kra!  c a s k a  s p o l a a n o s l  i n a nk .  Trill a mat l inn a f. ¡>iT r o d o v a d a a k a  18911
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Ant. S ucharda.P oznámka  o krivce  vratu atd Tab. XI

Fotolit/i. Farskÿ v Praze.

Véstník král. ceské spolecnosti náuk. Trida TnaÜiemat.-pfírodoYéd. 1891
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Al .M r a z e k : Herm a fro d  Copepodû. Tab.XlI.

Yéstník kráL ceské spolecnosti náuk. Trida mathemat-píírodovéi 1891.
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