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Ruckblick

auf die Geschiclite der Naturforschung

in Bremen.

Von Wilhelm Olbers Focke.
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1. Einleitung. (Von der Reformation bis 1776).

2. Stiftung und erste Entwickelung der Physikalischen Gesellschaft

(Museum). 1776-1786.
3. Bliitezeit des Museums. 1786—1812.
4. Von den Befreiungskriegen bis zur Grundung des Natur-

wissenschaftlichen Vereins. 1813—1864.
5. Schlussbemerkungen.

Wichtigste litterarische Hulf smittel : Abhandlungen,
herausgegeben vom Naturwissenschaftlichen Vereine zu Bremen. Bd. I—X,
1866—1889. — Biographische Skizzen verstorbener Bremischer Aerzte und
haturforscher. 1844. — H. W. Rotermund, Lexikon aller Gelehrten, die seit

der Reformation in Bremen gelebt haben. 2 Bde. 1818. — A. Wienholt,
Geschichte des bremischen Museum, in Smidt's Hanseatischem Magazin. 1799.

Den Herren Dr. H. A. Schumacher, Professor Dr. Fr. Buchenau und
Dr. L. Hapke sage ich fur ihre freundschaftliche Unterstutzung bei der vor-

llegenden Arbeit meinen herzlichen Dank.

1. Einleitung.

Wiss enschaftliche Bestrebungen in dem Zeitraume
von der Reformation bis 1776.

Selbstandige naturwissenschaftliche Forschung war wfthrend

des ganzen Mittelalters eine unbekannte Sache. Man begniigte

sich damit, die Schriften einiger Gelehrten des griechisch-rdmischen

Altertums zu studieren und auszulegen. Erst die grossen Seereisen,

welche gegen Ende des 15. Jahrhunderts unternommen wurden,
erweiterten rasch den Gesichtskreis der europftischen Vdlker,

Durch die Umsegelung Afrikas und die Entdeckung Amerikas lernte

man Lander, Menschen, Tiere und Pflanzen kennen, von denen
Ptolem&us, Aristoteles und Plinius sich nichts hatten tr&umen

Hal 1889. XI, 1
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lassen. Es war dadurch bewiesen, dass es m5glich sei, die Grenzen
des menschlichen Wissens iiber die Erde und die darauf lebenden

Organismen wesentlich zu erweitern , also die bis dahin fiir mass-
gebend gehaltene Naturerkenntnis des vorchristlichen Altertums zu

ubertrefifen. Man iiberzeugte sich, dass die grossen griechischen

und romischen Gelehrten nicht alles gelernt und gewusst hatten,

was man lernen und wissen kann. Die Zerstorung des Glaubens an
den Umfang der Eenntnisse dieser Manner musste notwendig
auch den Zweifel an ihrer Unfehlbarkeit wach rufen. Dadurch
war der unbedingte Autoritatsglaube vernichtet, und die Bahn fur

selbstandige Forschung war frei geworden.
Am erfolgreichsten benutzt wurde die neugewonnene wissen-

schaftliche Freiheit zunftchst von der Astronomic Kopernikus,

Galilei, Kepler und Newton schufen die Grundlagen fiir richtigere

Anschauungen fiber das Weltgebaude. In den andern Zweigen
der Naturkunde arbeitete man zunftchst eifrig an einer Vermehrung
der Kenntnisse. Aber erst in der zweiten Halfte des 18. Jahr-

hunderts gelang es, die gesammelten Schatze thatsachlicher Be-
obachtungen und Erfahrungen unter allgemeine Gesichtspunkte zu
ordnen und sie somit dem wissenschaftlichen Verstandnisse zu er-

schliessen. Die glanzende Reihe von Entdeckungen und Er-
findungen, welche dadurch mCglich wurde, ist offenbar bis heute

noch keineswegs abgeschlossen ; aber ihre Folgen treten schon

jetzt in ihrer vollen Bedeutung hervor. Die Errungenschaften der

Naturforschung haben nicht nur das Denken und die Lebensweise
der Menschen ganzlich umgewandelt, sondern sie haben auch auf.

die natiirlichen Verhaltnisse der Erdoberflache eihen tiefgreifenden

Einfluss ausgeiibt.

Die grossen Fortschritte in der Naturerkenntnis, welche sich

im 16. Jahrhundert vollzogen, haben unzweifelhaft scbon auf die

Zeitgenossen einen tiefen Eindruck gemacht, aber sie erwiesen

sich doch nicht als die eigentlich wirksamen Triebfedern, durch

welche die damalige machtige Bewegung der Geister eingeleitet

wurde. Von bedeutenderem Einflusse waren die Erfindungen und
Entdeckungen des vorhergegangencn Jahrhunderts, welche all-

mahlich eine immer starkere und nachhaltigere Wirkung entfalteten.

Weitaus den wichtigsten Anteil an den Ereignissen nahmen jedoch

die humanistischen und kirchlich-reformatorischen Bestrebungen

;

sie waren es, welche dem neuen Zeitalter sein eigentiimliches

Geprage aufdruckten. Der Humanismus begeisterte sich an der

klassischen Litteratur des Griechen- und Rdmertums; er suchte

sich den wirklichen inneren Gehalt der antiken Bildung anzueignen.

Die Reformation dagegen unternahm es, mit einem wuchtigen
Schlage die langst erkannten, aber stets weiter wuchernden Miss-

brauche der Kirche zu beseitigen. Eine gewaltige Gahrung der

Geister suchte sich Bahn zu brechen; freiere Anschauungen und
bewusstes Yorwartsstreben nahmen den Kampf auf mit ererbten

und sorgfaltig gepflegten Vorurteilen sowie mit alien Machten,
welche daraus Nutzen gezogen hatten.
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In die geistige Bewegung der Reformationszeit trat die Stadt

Bremen mit vollem Verst&ndnisse and zielbewusster Entschiedenheit

ein. Man begriff, dass es sich nicbt allein am Abschfittelung der

Priesterherrschaft handle, die hier schon vorher nicht viel mehr
zu bedeuten hatte, sondern dass der Glaubenswechsel nor in Yer-
bindung mit einer tieferen and freieren geistigen Darchbildang
von wirklichem Werte sein kflnne. Die Hebung des hflheren

Schalwesens, die Einftthrung der humanistischen klassischen Studien

erschien daher den leitenden M&nnern als eine der wichtigsten

Aofgaben der Stadt. Unter den aosgezeichneten Lehrern, welche
man zu diesem Zwecke an die 1527 gegrOndete Schule belief, ist

einer zu nennen, dessen umfassende Kenntnisse sich auch auf

das naturwissenschaftliche Gebiet erstreckten, n&mlich Euricius
Cord us (geb. zu Simtshausen in Hessen 1486, gest. zu Bremen
24. Dezb. 1535)*) der gelehrte Humanist, Dichter, Arzt und
Botaniker. Er kam 1534 nach Bremen, lebte hier also nur noch

etwas fiber ein Jahr. Er rtthmte indess die erfreulichen Zust&nde,

welche er in der neuen Heimat vorfand, so wie die trefflichen

Manner, welche dort einen massgebenden Einfluss tlbten.**)

Vom Luthertume wandte sich Bremen bald der reformierten

Eirche zu und stellte sich durch diesen Schritt zu den umliegenden
Landschaften in einen gewissen Gegensatz, welcher bis ins 19. Jahr-

hundert hinein bei manchen Gelegenheiten stOrend hervortrat.

Andrerseits wurde jedoch der charakterfeste Bfirgersinn durch die

Betonung der kirchlichen Selbstandigkeit der Stadt gekr&ftigt.

Yerfolgte Reformierte, grosstenteils geistig und sittlich hervor-

ragende Manner, fanden in Bremen einen sichern Zufluchtsort und
Obten hier einen fdrdernden Einfluss auf die geistige Regsamkeit
aus. Von der Wichtigkeit des hftheren Schulwesens blieben die

leitenden Kreise fest tlberzeugt und richteten fortwahrend ihr

Augenmerk auf die Vervollkommnung desselben. Im Jahre 1584***)

wurde das Gymnasium illustre gegrtindet, eine Mittelstufe, zwischen

den httheren Gymnasialklassen und der Universitftt, also eine un-

vollstandige Hochschule, welche zwar nicht zur Erteilung akade-
mischer Wiirden berechtigt war, aber doch den jungen Leuten
Gelegenheit bot, einen Teil ihrer akademischen Studienzeit in

Bremen zuzubringen. Fiir das reformierte Bekenntnis bildete sie

im nordwestlichen Deutschland einen wichtigen wissenschaftlichen

Mittelpunkt. Das Gymnasium illustre hat in unserer Stadt w&h-
rend zweier Jahrhunderte gebldht, und hat dann noch einige Jahr-

zehnte lftnger sein Dasein gefristet. Die alte klassische Litteratur,

die Geschichte und Rechtsgelehrsamkeit, zeitweise auch die Medizin,

•) Biogr. Skizzen S. 13; Abh. Natw. Ver. II. S. 180.
**) Dives enitn populus, pia plebs prudensque aenatus,

Qui bona tranquillae foedera pads amat,
Et sincera tenena divini dogmata verb!
Subjectoa frenat jure et amore suos.

Ad Johannem Loniceram XII.
***) Erdffnang and Einweihung am 14. Oktober.

1*
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vor alien Dingen aber die Theologie fanden in bremen, and zwar
vorzugsweise durch diese Anstalt, vom 16. bis ttbcr die Mitte des

18. Jahrhunderts hinaus eine vielseitige Pfiege und eine wUrdige
Yertretung. Es lftsst sich aber nicht leugnen, dass damals die

Forschung auf den genannten Gebieten nach dem Aufschwunge,
den die Reformationszeit gebracht hatte, sich in ziemlich aus-

getretenen Bahnen bewegte.

Durch die konfessionelle Zusammengehorigkeit wurden nament-
lich die Beziehungen Bremens zu den Niederlanden begttnstigt;

die hollandischen Universitftten Leiden , Utrecht und Franeker,

mitunter auch Groningen und Harderwijk, wurden von der studieren-

den Bremischen Jugend mit Vorliebe aufgesucht.*) Manche Bremer
fanden in Holland und umgekehrt manche Hollander in Bremen
Amt und Anstellung.

Bemerkt werden mag hier noch, dass auch die lutherische

Domschule seit 1684 eine Art von akademischer Anstalt besass,

das Athen&um.**) An dieser Anstalt, die sich dem Gymnasium
illustre an die Seite stellte, wirkten die lutherischen Theologen
und Lehrer, aber keine besonderen Fach-Professoren. Das Athen&um
bestand bis 1796.

Yon naturwissenschaftlichen Bestrebungen kann in Bremen
w&hrend des ganzen geschilderten Zeitraums kaum die Rede sein.

Das Gymnasium illustre besass eine Anatomie, in der sich einige

Schadel und Skelette von Menschen und Tieren befanden ; sonstige

Httlfsmittel ftir den Unterricht in der Naturkunde gab es nicht.

Unter den Lehrern der Anstalt wird Gerhard de Neufville
(28. Okt. 1570— 28. Juli 1648)***) aus Wesel als tttchtiger Phy-

siker geriihmt. Sammlungen von NaturkOrpern mOgen hin und
wieder im Privatbesitze vorhanden gewesen sein; wir wissen z. B.,

dass der Theologe Professor Bootf) zu Anfang des 18. Jahr-

hunderts eine wirklich reichhaltige Conchyliensammlung besass,

die aber nur einen Bestandteil eines grOsseren Raritaten-Kabinets

bildete. An eine wissenschaftliche Bearbeitung und Yerwertung
einer solchen Sammlung dachte damals Niemand ; man bewunderte
die Naturkdrper als Werke Gottes, bemiihte sich aber nicht weiter,

ihren Bau und ihr Leben zu verstehen. Als Beispiel far die

*) Yon Johann Philipp Cassel berichtet Rotermund: „Im Jahre 1731
wollte er die hollandischen Universitaten besuchen, und dieses Vorsatzes wegen
hatte er sich nie ernstlich auf die Erlernung der hoehteutschen Sprache ge-

leget, damit sie ihm bei der Niederlandischen nicht hinderlich werden
mdchte."

**) Die ehemaligen hoheren Lehranstalten Bremens waren somit
folgende

:

1) Die (reformierte) lateinische Schule oder das Padagogium, den jetzigen
Gymnasien entsprechend.

2) Das Gymnasium illustre, oft auch kurzweg Gymnasium genannt
3) Die (lutherische) lateinische Domschule, sp&ter Lyceum genannt.

4) Das Athen&um.
**) Biogr. Skizzen S. 71.

Naheres in Abh. Natw. Ver. IX, S. 326.
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Auffassungsweise jener Zeit mag eine regelwidrig gestaltete Rose
dienen, welcbe man 1711 abbildete and besonderer Aufmerksam-
keit wdrdigte, weil man in ihr ein Sinnbild der Dreieinigkeit

erblickte.*)

Dem 18. Jabrhundert gehdrt indessen ein Bremer Bdrger
an, dessen Personlichkeit fflr den Naturforscher besonders anziehend

ist, nftmlich der Farber Nikolaus Kulenkamp, geb. zu
Bremen 30. Dezbr. 1710, gest. daselbst 13. Novb.**) 1793.

Er arbeitete mit grossem Erfolge an der Verbessertmg der Fftrbe-

methoden und gewann, obgleich er keine gelehrte Bildung besass,

dreimal Ehrenpreise fttr seine der Gdttinger Sozietat der Wissen-
schaften eingereichten Abhandlungen ttber einzelne Fragen der
F&rbetecbnik. Es gelang ihm, verschiedene brauchbare neue
Farbstoffe herzustellen, darunter das Bremer GrUn. Er begrilndete

eine Seifenfabrik sowie eine Bremergriinfabrik und gelangte durch
seine Rtihrigkeit und TUchtigkeit zu Wohlstand und hohem An-
sehen. Senator Deneken charakterisierte ihn als „Mann voll Kraft
and Wttrde." Lavater, der ibn im Juni 1786 als Greis kennen
lernte, soil ihn die personifizierte gesunde Yemunft genannt
haben.***) Er zeichnete sich nicht nur durch Einsicht und klares

Drteil, sondern auch durch Wissensdrang und bdrgerlichen Ge-
meinsinn aus. Den Fortschritten der Chemie und Physik folgte

er mit der grdssten Aufmerksamkeit und suchte sich alle wichtigeren

neuen Instrumente zu verschaffen. Rotermund berichtet von ihm,

er babe im Jahre 1743 die Elektrizit&t in Bremen eingefiibrt,

eine Angabe, die wohl so zu deuten ist, dass er der Erste war,

der hier Versuche mit einer Elektrisiermaschine anstellte. Ebenso
scheint er der Erste gewesen zu sein, der in Bremen (1754) ein

Thermometerf) besessen und benutzt hat.

Als Anzeichen des Anbruchs einer neuen Zeit darf man wohl
die Entstehung der Deutschen Gesellschaft in Bremen betrachten.

Sie wurde am 1. Februar 1748 durch zwdlf Studierende gestiftet,

welche bezweckten, sich gemeinsam in der Deutschen Beredsam-
keit, der Dichtkunst und anderen sch5nen Ktlnsten zu liben. Eine
Anzahl reiferer Manner wurde bald in diesen Kreis eingeftlhrt,

dessen Bedeutung ursprtaglich wohl nicht fiber die eines schdn-

geistigen Krftnzchens hinausreichte. Die Deutsche Gesellschaft

hat sich aber doch ein dauemdes ehrenvolles Andenken gesichert,

freilich nicht durch ihre Leistungen auf dem Felde der Dicht-

) Yergl. Abh. Natw. Ver. Bremen Yin, 8. 538.

*) Nach Rotermund am 20. November.
***) Dr. W. Chr. Mailer bezeichnete ihn als den vBremisehen Franklin.M

f) Dies Thermometer brachte der jnnge Dr. med. Arnold Duntze aus
Leiden mit. Vermutlich wird es dasselbe Instrument (Fahrenheit) gewesen
sein, welches er zu den in seiner Doktordissertation -Experiments varia
calorem animalem spectantiaa beschriebenen Versuehen benutzt hatte. Ein
zweites Thermometer scheint zu jener Zeit auch in Leiden nicht vorhanden
gewesen zu sein.
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kunst and der Beredsamkeit , wohl aber durch die Bearbeitung
und Herausgabe des Bremisch - Niedersachsischen Wflrterbuchs,

5 Bde., 1767—1771. Ferner bildete sie wahrend mehrerer Jahr-

zehnte einen vortrefflichen geselligen Mittelpunkt fur alle edleren

geistigen Bestrebungen in Bremen. Mitten in der reformierten,

spiessbiirgerlich republikanischen Reichsstadt lag damals der Dom
mit Zubehdr als eine lutherische und monarchische Enklave. Die
konfessionellen Gegensatze hatten sich jedoch um Mitte des 18.

Jahrhunderts bereits so weit abgeschliffen , dass sie einem ge-

selligen Verkehr in engerem Kreise nicbt mebr hinderlich waren.

In der Deutschen Gesellschaft vereinigten sich nun die Hannflver-

schen Beamten und lutherischen Prediger mit den Bremer refor-

mierten Geistlichen, Gelehrten und anderen hervorragenden Biirgern.

Zugleich knttpften sich Beziehungen mit der Umgegend an; so

war z. B. Graf Bochus Friedrich von Lynar, Statthalter von
Oldenburg und Delmenhorst, zeitweilig Obervorsteher der Gesell-

schaft. Allmahlich schwand jedoch deren Bedeutung dahin, und
im Jahre 1783 nach dem Tode ihres letzten Vorstehers, des

Professors Johann Philipp Cassel, ldste sie sich auf.

Wissenschaftliche Bestrebungen auf dem Gebiete der Natur-
kunde sind in Bremen erst wahrend des letzten Viertels des 18.

Jahrhunderts hervorgetreten, so dass auch eine drtliche Geschichte

derselben erst mit diesem Zeitabschnitte beginnen kann. Jede der-

artige Darstellung wird aber zunachst nur die Lebensbeschreibungen
der Manner umfassen kdnnen, welche in unserer Stadt auf
irgend einem Felde der Naturforschung in erfolgreicher Weise
thatig gewesen sind. Sie wird sich darauf beschranken miissen,

eine Anzahl einzelner Persdnlichkeiten zu schildern und bei Be-
sprechung ihrer Leistungen zusammenhangslose Bruchstttcke aus
der Geschichte einiger besonderen Wissenszweige aneinanderzu-

reihen, falls es nicht gelingt, eine Wechselwirkung zwischen der
kleinen Zahl der eigentlichen Trager des wissenschaftlichen Lebens
einerseits und ihrer Umgebung, insbesondere ihren Mitbtirgern,

andererseits nachzuweisen. Derartige Beziehungen waren wenig-
stens zeitweise in Bremen vorhanden. Es soil daher auf den
folgenden Blattem der Yersuch gemacht werden, die einzelnen

Persdnlichkeiten im Zusammenhange mit ihrer Zeit und ihrer Um-
gebung kurz zu charakterisieren.

2. Stiftung und erste Entwickelung der Physikalischen
Gesellschaft (Museum).

1776-1786.

Obgleich auch in der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts
noch manche SOhne Bremens sich ihre gelehrte Bildung auf hollan-

dischen Hochschulen erwarben, so trat doch damals der iiber-

wiegende Einfiuss deutschen Geisteslebens immer entschiedener

hervor, wozu ausser dem Aufblfthen der deutschen Litteratur
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beitrug. Daneben machten sich aber bereits ganz neue Geistes-

strdmungen geltend. Die Entwickelung der nordamerikanischen

Kolonieen, deren Freiheitskampf sich vorbereitete, erregte die all-

gemeine Aufmerksamkeit und wirkte in der freien Reichsstadt

wohl noch mehr als anderswo begeistemd und zur Nachahmung
anspomend. Benjamin Franklin, der schlichte Blirger und Arbeiter,

der ausgezeichnete Schriftsteller und Menschenfreund , der grosse

Staatsmann und Naturforscher, wurde neben George Washington das

Ideal aller Freiheitsfreunde. Sein Beispiel trug nicht wenig dazu
bei, in Bremen die allgemeine Aufmerksamkeit auf die Fortschritte

der Technik und der Naturwissenschaften zu lenken. Seine Er-

findung, der Blitzableiter, fand in Deutschland zuerst auf dem
Michaelisturme in Hamburg und auf dem Ansgariiturme (August

1771) in Bremen praktische Anwendung. Ueberhaupt trat damals
ein gesunder realistischer Zug hervor. Man hegte nicht mehr den

Wunsch, Dichter und Bedner zu erziehen, wie das bei Grtindung

der Deutschen Gesellschaft der Fall gewesen war, sondern man
war bestrebt, sich mit denjenigen Zweigen des Wissens bekannt

zu machen, von welchen man ahnte, dass ihnen die Zukunft gehdre.

Im Jahre 1774 erschien in Berlin eine Uebersetzung der

Hawkesworth'schen Sammlung von Beisen urn die Welt. Mebrere

Bremer, namentlich Kaufleute, traten auf Anregung von Dr. Arnold
Wienh olt zusammen, um sich jenes Werk gemeinsam anzuschaffen.

Die Sache fand Beifall und es entwickelte sich aus diesem Kreise

eine historische Lesegesellschaft,*) welche w&hrend mehrerer Jahr-

zehnte bestanden hat. Mit der Auswahl der Bflcher und der all-

gemeinen Geschftftsleitung hatte diese Gesellschaft einen Ausschuss

von sechs Mitgliedern beauftragt, dessen Zusammensetzung wfth-

rend der ganzen Zeit des Bestehens der Gesellschaft unverandert

geblieben ist.

Im Kreise dieses Ausschusses wurde nun am 3. Januar 1776

der Vorschlag gemacht, einen Verein zu grttnden, welcher sich mit

Pbysik und Naturgeschichte beschftftigen sollte. Der Gedanke
fand Anklang; man plante die Anlegung einer Sammlung von

Naturalien und physikalischen Apparaten, so wie einer natur-

wissenschaftlichen Bibliothek, zeigte sich dann aber auch entgegen-

kommend gegen Wflnsche anderer Richtung und nahm insbesondere

auch den Erwerb von Kunstgegenst&nden in das Programm auf.

In solchem Sinne grttndete man die „Physikalische Gesellschaft44

,

deren Leitung die Stifter in die Hand nahmen und deren Mit-

gliederzahl man zunftchst auf 18 begrenzen zu mtissen glaubte.

Ueber die ersten Schicksale dieser Gesellschaft, fiber die

autokratische Geschftftsfiihrung und geniale Finanzwirtschaft ihrer

sechs Stifter so wie fiber die daraus hervorgehenden Bedrftngnisse

hat Wi en holt (Geschichte des Museums in Smidts Hanseat.

*) LeseffeseUschaften aller Art waren gegen Ende des 18. Jahrhunderts

in Bremen sear zahlreicn.
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Magaz. 1799) ziemlich aasftthrlich berichtet. Er konnte indessen

hinzufligen, dass sich der Gesellschaft die rege Teilnahme weiter

Kreise der Bevttlkerung zuwandte und dass man sich allgemein

an dem Wachsen der nen begrtindeten Sammlungen erfreute. Der
Kern der Sache hatte sich somit als zu gesnnd erwiesen, um sie

untergehen zu lassen; auf Grand der gemachten Erfahrungen fand

man Mittel, am weiteren Missgriffen vorzubeugen, so wie hfilfs-

bereite Freande, darch deren Untersttttzung die aagenblicklichen

Verlegenheiten tiberwanden wurden. So gelang es, die Gesellschaft

im Jahre 1783 auf breiterer Grundlage umzugestalten. Sie nahm
nan aach den Namen der Museum-Gesellschaft an.

Die vorzflglichste treibende Kraft unter den Stiftem war
ohne Zweifel Dr. Arnold Wienholt. Es darf wohl als ge-

wiss betrachtet werden, dass der Gedanke der Grilndung einer

Physikalischen Gesellschaft von ihm ausgegangen ist.*) Die
Namen der ubrigen ffinf Stifter sind merkwiirdiger Weise nicht

genaa bekannt. Wir wissen, dass die historische Lesegesellschaft

vorzugsweise aus Kaufleuten bestand, aber in dem yon ihr er-

wfthlten Aasschasse k&nnen doch sehr wohl die Gelehrten an Zahl

Uberwogen haben. Als zweifellos darf man zun&chst annehmen,
dass der Kais. Rat Dr. jur. Oelrichs sowie der Kunstfreund
Peter Wilckens, dem Wienholt seinen Aufsatz liber das Museum
widmete, zu den Stiftern geh6rten.**)

Die Entstehungsgeschichte des Museums macht es tibrigens

von vornherein wahrscheinlich, dass einige der Stifter es sich zwar
zur Ehre rechneten, der neuen Gesellschaft anzugehoren, dass sie

aber fttr dieseibe nur ein allgemeines gemeinntitziges Interesse hegten

und bei der Grftndung eigentlich nur insofern beteiligt waren, als

sie sich nicht von ihren Genossen im Vorstande des Lesevereins

trennten. Yon den Stiftern und formalen Leitem der Physikali-

schen Gesellschaft sind daher wohl nur Einige zu den wirklich

regsamen und belebenden Kraften zu rechnen. Bess el schreibt

in seiner Selbstbiographie (Briefw. zw. Olbers und Bessel, S. XVIII

;

Abh. Natw. Ver. VI, S. 37), das Museum sei durch zwei oder drei

patriotische Manner gestiftet worden, welche ffthig gewesen seien,

den Wert einer wissenschaftlichen Richtung zu wtlrdigen. Schwieri-

ger als die erste Begrftndung der Gesellschaft war offenbar die

daaernd amsichtige Leitung, welche zu einer gedeihlichen Ent-

wickelung derselben unentbehrlich war. Es geniigte dazu keineswegs

das Streben nach eigener Fortbildung, sondem es war neben Eifer

and Opferwilligkeit auch grosse Gewandtheit im Verkehr mit den
verschiedenartigsten Menschen erforderlich. Die eigentlichen Tr&ger

*) In einem gedruckten Kommissionsberichte des Museums aus dem
Jahre 1871 ist Aeltermann N. Eulenkamp als derjenige genannt, von welchem
der Vorschlag ausging. Diese Angabe ist jedoch unrichtig.

**) Die Angabe Storok's (Ansichten 8. 457), dass auch Joh. Fr. Gilde-
meister zu den Stiftern gehore, ist offenbar irrig. Er war 1774 noch Student
in GOttingen, lebte auch von Ende 1776 bis 1784 in Duisburg.
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des wissenscbaftlichen and geselligen Lebens in dem jungen Vereine

waren onstreitig Dr. Arnold Wienholt, welcher bereits als

Stifter genannt ist, und Nikolaus Kulenkamp, der Sohn des

gleichnamigen Bremergriin-Erfinders.

Diesen beiden Mftnnern, die zur Zeit der Grttndung der

Physikalischen Gesellschaft erst elwa 26 Jabre alt waren, scheint w&h-

rend langer Zeit der grflsste Teil der eigentlichen Arbeit fUr die

Vereinszwecke zugefallen zu sein, wftbrend sie die formale Leitung

alteren und wurdigeren Personen Qberliessen. Jene beiden jungen

Leute zeichneten sich durch besondere persflnliche Liebenswdrdig-

keit aus, mit welcher sie sich die Herzen zu gewinnen und die Physi-

kalische Gesellschaft durch alle Fahrlichkeiten der ersten zehn Jahre

hindurchzuleiten vermochten. W i e n h o 1 1*) besass neben seinen arzt-

lichen Fachkenntnissen eine bedeutende allgemeine Bildung und war
dabei von lebhaftem Eifer fttr die Verbreitung des Wissens und
for eine edle Geselligkeit erfiillt. In weiten Ereisen bekannt ge-

worden ist er namentlich durch sein Eintreten fttr den sogenannten

tierischen Magnetismus,**) den er zu Heilzwecken zu verwenden suchte.

Durch gleiches Interesse fttr die Fortschritte derPhysik war Wi en-

holt mit Nikolaus Kulenkamp***) dem Sohne, verbunden,

*) Dr. Arnold Wienholt (geb. zu Bremen 18. Aug. 1749, geat. da-

selbst 1. Sept. 1804) studierte in Gottingen and Wien, liess rich 1773 als

praktischer Arzt in seiner Yaterstadt nieder and wurde am 7. Juli 1777 zam
Phjsikus ernannt. Er gewann bald einen bedentenden arztliohen Wirkungs-
kreifl, widmete jedoch alle freie Zeit der Beschafiigung mit Physik and Phy-
siologic, namentlich aber dem Gedeihen der von ihm begrundeten Physikali-

schen Gesellschaft. Ueber seine naturwissenschaftlichen Stndien ist wenig
Nahercs bekannt, dooh wissen wir, dass er der Erste war, welcher in Bremen
fortlaufende meteorologische Beobachtungen anstellte and von 1776 bis za
seinem Tode fortfthrte. Leider istdavon fast niohts erhalten. Durch Layater,

der imJuni 1786 in Bremen war, wurde er zuYersuchen mit dem sogenannten
tierischen Magnetismus veranlasst. Er wurde durch die ErfoJge uberrascht

and suchte nun die sonderbaren hypnotischen Erscheinungen, welche er be- •

obachtete, writer bu rerfolgen und zu Heilzwecken zu verwerten. Der
tierische Magnetismus war jedoch damals durch Mesmer und andere Schwindler
so sehr in Verruf gekommen, dass alle Aufreklarten in bester Stimmung waren,
rich darQber lustig zu macheu. Es erforderte daher viel Mut, um wie
Wienholt es that, unbeirrt durch Angriffe und Verleumdungen, seine Ueber-
zeugung zu verfechten. Die Beaten unter seinen Kollegen traten ubrigens fur

Wienholt ein, zunachst Olbers und Bicker, weiche die Wahrheit der be-

obachteten Tbatsachen bestatigten, aber allerdings mit ihrem Urteil uber den
eigentlichen Zusammenhang der Erscheinungen und uber die erhofften Heil-

wirkungen suruckhielten. Spater steUten sich Johann Heinekeu, die beiden
Treriranus und Andere, jedenfalls die wissenschafUich hervorragendsten Aerate
Bremens, entschieden auf Wienholt's Seite. 8ein Hauptwerk: wHeilkraft des
tierischen Magnetismus nach eigenen Erfahrungena erachien in 2 Teilen 1»02
und 1803. Naheres Biogr. Skizzen S. 163.

**) Der tierische Magnetismus (der Name ist allerdings unsinnig) ist

seinem Wesen nach nicht von dem Hypnotismus verschieden, welcher in

neuerer Zeit in streng wissenschaftlicher Weise untersucht worden ist
***) Nikolaus Kulenkamp (geb. zu Bremen 25. Jan. 1760, gest.

daselbst 10. Not. 1815) war der Sohn des gleichnamigen Bremergrun-Erfinders,
dessen bereits ohen gedacht ist. Er setzte das Fabrikgeschaft des Yaters fort,

wurde 1788 zum Aeltermann erwahlt und erfreute rich unter seinen Mitburgern
dtuernd des hdchsten Ansehens. Sein Freund, der Senator Dr. G. A. Deneken,
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einem schlichten verst&ndigen Manne, der sich mehr durch seinen

trefflichen Charakter als durch vielseitige und umfassende Kennt-

nisse auszeichnete. Dieser junge Kulenkamp, spftter Aeltermann,

war indess namentlich mit der physikalischen Technologie nfther

vertraut und scheint es auch verstanden zuhaben, seine einfachen

Yortrftge liber solche Gegenst&nde durch gut ausgefUhrte und

lehrreiche Versuche anziehend zu machen. In Finanznoten der

Gesellschaft erwies er sich als freigebiger Heifer. Aus dem
engeren Kreise der eigentlichen Stifter sind der Kaiserliche

Rat und Syndikus Dr. Gerhard Oelrichs*) und der

Kaufmann Peter Wile kens**) bereits erwfthnt worden. Beide

waren bedeutend Alter als Wienholt. Oelrichs, ein tiichtiger

Jurist und guter Kenner der altfriesischen Sprache, war, wie

Pauli (Gesch. d. Museums S. 18) gewiss mit Recht vermutet, die

Respektsperson der Gesellschaft, in welcher er auch lange den

Vorsitz ftlhrte. Peter Wilckens, bekannt durch Gemeinsinn
und umsichtige Wohlth&tigkeit , scheint unter den Stiftern vor-

zttglich das Kunstinteresse vertreten zu haben.

Der Ueine Kreis von Mitgliedern, welcher sich um diese

M&nner scharte, bestand aus Kaufieuten, Predigem, Lehrem und

Rechtsgelehrten, bei welchen alien ttbrigens mehr Empf&nglichkeit

fflr die Naturwissenschaften als wirkliche Kenntnisse vorhanden

waren. Man hatte es unternommen, Sammlungen von Naturkdrpern,

wissenschaftlichen Instrumenten , BUchern und Eunstgegenst&nden

hat seinem Andenken in einer auf dem Museum gehaltenen und spater ver-

offentlichten Yorlesung einen warm empfandenen Nachruf gewidmet, in wel-

chem er den einfachen edlen Charakter des Mannee mit seinen Yorzugen wie
mit seinen Schwachen treu zu schildern sochte. Nik. Kulenkamp gehorte
freilich nicht dem engeren Kreise der eigentlichen Stifter der Physikalischen
Gesellschaft an (vgl. oben 8. 7 u. 8), aber er hat unstreitig neben Wienholt die

groesten Yerdienste um deren gedeihliche Fortentwickelung. Ueber den Luft-

ballon, welchen er mit Joh. Gildemeister anfertigte, vgl. Abh. Natw. Ver. VIII
S. 145. Er hatte auoh eine besondere Freude daran, seltene Pflanzen zu ziehen.

*) Gerhard Oelrichs, geb. zu Bremen 8. Jan. 1727, gest daselbst

7. April 1789. Dr. jur., war Eais. Rat zu Frankfurt a. M. gewesen und wurde
1768 als Svndikus der Aelterieute in seine Yaterstadt berufen. Er verfasste

mehrere wichtige rechtsgeschichtliche Werke.

**) Peter Wilckens (Wilkens), geb. zu Bremen 12. April 1735, gest.

daselbst 8. April 1809, war ein bemittelter Kaufmann und Fabrikant, allgemein
geschatzt wegen seines Gemeinsinns und seiner oft bewahrten gToasartigen
und umsichtigen Wohlth&tigkeit. In seinem Hause, der Aschenburg, besass
er eine bedeutende Gemftldesammlung. Er Hess Portraits seiner Yerwandten
und Freunde, so wie aUer irgendwie namhaften Manner, welche damals in

Bremen lebten, anfertigen, so dass una die GesichtszQge yieler seiner Zeit-

Senossen erhalten sind. Einige dieser Zeichnungen haben als Yorlagen fur die

iesem Aufsatze beigefugten Bilder gedient. Das Grab von Peter WUckens,
welches sich auf dem Heerdenthorsfriedhofe befindet, ist durch ein Denkmal
geechmuckt, dessen Inschrift lautet: „Von den Mitburgern geebrt, von Freun-
den und Yerwandten geliebt, kinderlos, aber doch Vater und Mutter Yieler."
Bemerkt werden mag, dass die Familie die Schreibweise Wilckens far richtig
erklart, wahrend P. Wilkens personlich das c aus seinem Namen abgelegt zu
haben scheint
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anzulegen, raid freute sich nun, da man mit gamichts anfing, einer

jeden nenen Erwerbnng , mochte deren Wert auch an sich wenig
bedeutend sein. In den Zusammenkiinften, die an jedem Montage
stattfanden, wurden diese Sachen vorgezeigt, erkl&rt und besprochen,

es wurden Vortrage gehalten and in ungezwnngenem Verkehr An-
aicbten and Kenntnisse ausgetauscht. Unter den Mitgliedern der

Gesellschaft seien genannt: der Aeltermann Wichelhausen
(gest. 1795), der nicht wenig stolz war auf seinen altfr&nkischen,

mit allem erdenklichen Zierrat aufgeputzten Garten (vgl Buchenau
im Brem. Jahrb. II, S. 254 ff.), der Aeltermann Rouwe, welcher

im Gegensatz dazu sein in Bockwinkel gelegenes Besitztum nach
den Grunds&tzen der englischen Landschaftsgftrtnerei zu ver-

Bchonero bemuht war, der Domprediger Johann Christoph
Vogt*), welcher sich unter anderem fur die geologische Bildungs-

geschichte der Erde interessierte und dartiber Vortrfige hielt, so

wie sein Amtsbruder Heinrich Erhard Heeren**) (der Vater
des bertihmten Geschichtsforschers), welcher sich mit Vorliebe

mit astronomischen Fragen (Sonnenflecken , System des Welt-

gebftndes) beschftftigte. Der Dr. theol. Johann Oelrichs,***)
Prediger an der St Pauli Kirche, ein Bruder des Syndikos Dr.

Gerhard Oelrichs, so wie Justus Julius Glaesenerf),
Rektor der Domschule, gehdrten gleich den genannten Predigern

and Aelterleaten za den ftlteren Mitgliedern der Gesellschaft.

Noch etwas jttnger als Wienholt und Kulenkamp waren der Notar

'Jakob Engelbrecht Wichelhausenff), der Syndikus

der Aelterleute Dr. Johann Friedrich Gildemeisterfft),
ein ausgezeichneter Jurist, sowie der Lehrer und Musikdirektor

Wilhelm Christ. Mttller*f), der die Pestalozzi'schen Er-

*> Johann Christoph Vogt (geb. zu Bremen 1. Aug. 1727, gest
daselbst 5. Mai 1798) war seit dem 11. April 1774 Domprediger. Eine
seiner Vorlesungen verbreitete sich fiber die Ursaohen der jetzigen Besobaffenheit

des Erdbodens.
**) Heinrich Erhard Heeren (geb. zu Wremen 16. Febr. 1728,

gest zu Bremen 7. Mftrz 1811), wurde am 13. Dezb. 1775 Domprediger in

Bremen. Er war vorher (nach G. Olbers) Pastor in Arbergen gewesen.
***) Johann Oelrichs, Dr. theol. (geb. zu Bremen 17. Septbr. 1724,

gest daselbst 22. Mai 1801) ein Bruder des Syndikus Dr. G. Oelrichs, war seit

1757 Pastor an der St. Paulikirche.

|) Justus Julius Glaesener (geb. zu Hildesheim 15. Mai 1788,

jest, zu Bremen 13. Juni 1778) wurde 1768 als Lehrer an die Domschule in

Bremen berufen, zu deren Rektor er 1774 ernannt wurde.

tf) Jakob Engelbrecht Wichelhausen (geb. zu Bremen 18. Not.

1751, gest daselbst 16. Januar 1815) erlangte 1776 zu Utrecht die juristische

Doktorwurde und war seit 1780 kais. Notar in Bremen.

ttt) Johann Friedrich Gildemeister (geb. zu Bremen 16. Oktob.

1750, gest daselbst 15. Jan. 1812), Dr. jar., bekleidete 1776 kurze Zeit das
Amt ernes juristischen Professors am Gymnasium illustre, ging dann Ende
dieses Jahres nach Duisburg, wo er als Professor der Rechtskunde lehrte und
wurde 1784 als Syndikus der Aelterleute nach Bremen zuruckberufen. Er
las im Museum u. A. iiber Tacitus' Germania.

*t) Wilhelm Christian Muller (geb. zu Wasungen 7. Marz 1752,

gest zu feremen 13. Juni 1831), war seit 1783 Lehrer und Musikdirektor an
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ziehungsgrunds&tze in Bremen einfiihrte. Er hielt Vortr&ge liber

Musik und Akustik so wie fiber die Reisen, welche er unternahm.
Ueberblicken wir die Reihe dieser Manner, so finden wir,

dass dieselben zwar warme Freunde der Wissenschaft liberhaupt

und der Naturkunde insbesondere waren, dass sich unter ihnen
aber kein einziger befand, der als wirklicher Naturforscher gelten

kann, nicht einmal im bescheidensten Sinne des Wortes. Eher
kflnnte man Johann Gildemeister*) (11. Sept. 1753 bis

9. Febr. 1837) dahin rechnen, da seine topographischen Arbeiten

wertvolle selbst&ndige Leistungen sind. Er kam im Jahre 1776
aus England nach seiner Vaterstadt zuruck und trat bei seinem
lebhaften Interesse fur Mathematik, Astronomie und Physik bald
in nahen Verkehr mit Wienholt und Nik. Kulenkamp Sohn,
so wie spater mit Olb ers, an dessen Arbeiten er vielfach

teilnahm.

Im Jahre 1781 liess sich Olb ers als Arzt in Bremen nieder
und im folgenden Jahre veroffentlichte er seine erste astronomi-

sche Abhandlung. Ungefahr gleichzeitig traten aber auch in der
Umgegend der Stadt mehrere namhafte Naturforscher auf. Im
Oldenburgischen war schon seit langerer Zeit ein besonderes
Interesse fiir die Pflanzenkunde rege geworden, welches sich vor-

ztiglich auf Paul Heinrich Gerhard Moehring,**) (geb.

zu Jever 21. Juli 1710, gest. daselbst 28. Okt. 1792) zuriickfuhren

lasst. Ihm folgte der Landvogt (Stiftsamtmann) Georg Chri-
stian Oeder (geb. zu Ansbach 3. Febr. 1728, gest. zu Olden-

burg i. G. 28. Juni 1791), der Begriinder der Flora Danica, der
1773 als Beamter nach Oldenburg versetzt war, sowie der Pastor
Gottfried Wilhelm Roth in D6tlingen. Dessen Sohn Albrecht
Wilhelm Roth***) (geb. zu Dotlingen 6. Jan. 1757, gest. zu
Vegesack 16. Oktob. 1828) war seit 1779 als Arzt in Vegesack
ans&ssig und entwickelte neben seiner muhsamen Praxis eine um-
fassende Thatigkeit als botanischer Schriftsteller. Auf seine An-

der DomBchule zu Bremen. Er war ein Mann, der mannichfaltige geistige

Interessen hegte; im Museum hielt er unter anderm Vortrage aus demGebiete
der Akustik und der Musik, berichtete auch after fiber seine Reisen, die ihn
durch viele Gegenden Deutschlands , in spateren Jahren auch einmal bis Rom
fuhrten. Seine schriftstellerischen Arbeiten geben uns keinen besonders hohen
Begriff von seiner geistigen Bedeutung , aber die von ihm nach Pestalozzi's

Grunds&tzen geleitete Privat-Erziehungsanstalt wurde von urteilsfahiger Seite

als ganz ausgezeichnet geruhmt. Fur die lokale Natarforschung ist seme 1823
erschienene nFunfhundertjahrige Witterungsgeschichtea bemerkenswert. Seine
Toohter Elise, welche er an dem Unterrichte seiner Schuler teilnehmen liess

und welche ihn spater nach Italien hegleitete, war eine begabte Musiklehrerin,

bekannt durch derbe Originalitat. Yon ihr ist die Elisenstiftung fur treue

Dienstboten begrundet.
.*) Abh. Naturw. Ver. VIII, S. 105, 143. Johann Gildemeister

war ein vielseitiger und bedeutender Mann, der, nachdem er am 6. Dezb. 1788
zum Senator erwahlt worden war, eine fruchtbare und eifrige Thatigkeit fur

seine Vaterstadt entwickelte. Seine topographischen Positionsbestimmungen
bilden die Grundlage fur die Heineken'sche Karte des Bremer Gebiets.

*) Abh. Natw. Ver. X, S. 60.
***) Biograph. Skizzen S. 395.
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regung hin widmete sich auch der Pastor Johann Fried rich
Trentepohl (1748—1806) zu Eckwarden, sp&ter zu Oldenbrok,
der Erforschung der heimischen Flora so wie erfolgreichen Studien
Qber die Lebensverhaltnisse der Algen. In Bremen stellte der
ApothekergehQlfe August Wilhelm Ludwig Hagemann
ein Verzeichnis der yon ihm in der Umgegend der Stadt ge-
fundenen Pflanzenarten zusammen, welches Roth 1782 nach dem
frfihen Tode des Verfassers verdffentlichte. Ausser der Botanik
war aber auch die Astronomie in Bremens Nachbarschaft vertreten

und zwar durch Johann Hieronymus SchrOter,*) der sich

1782 in Lilienthal niedergelassen hatte. Es ist merkw&rdig, dass
wahrend der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts in der nord-
westlichen Ecke Deutschlands aus den verschiedensten Berufsarten
bedeutende Astronomen hervorgingen : der Musiker Herschel,
der Jurist Schrdter, der Arzt Olbers, derTheologe Harding,
der Eaufmann B e s s e 1.

3. Die Blutezeit des Museums.
1786—1812.

Der Grand, das Jahr 1786 als Anfang eines neuen Ab-
schnittes in der wissenschaftlichen Lokalgeschichte Bremens zu
wihlen, liegt in der Entwickelung des Museums. Der von diesem
Gesichtspunkte aus scharf umschriebene Zeitraum von 1786—1812
f&Ut beinahe zusammen mit einer sehr natttrlich abgegrenzten
Periode der politischen Geschichte, nftmlich mit dem Zeitalter der

franzftsischen Revolution und des ersten Kaiserreiches. Es wtLrde

verkehrt sein, einen innern Zusammenhang zwischen den Um-
w&lzungen in Frankreich und dem Aufschwunge der Natnrforschung
in Bremen suchen zu wollen, denn wenn Qberhaupt derartige Be-
ziehungen vorhanden gewesen w&ren, so h&tten sie auch in andern
deutschen St&dten sich in entsprechender Weise ftussern mOssen.

Selbstverst&ndlich wurde Bremen durch den Gang dergrossen
politischen Ereignisse stark in Mitleidenschaft gezogen. Zeitweise,

namentlich noch in den Jahren 1796—98, konnte die Stadt in er-

folgreichster Weise ihre neutrale Stellung ausnutzen, so dass der

Handel einen ausserordentlichen Gewinn abwarf. Bald aber stellte

sich der Ruckschlag ein, dann folgten die KriegszQge und die

vielfachen schweren Kontributionen, bis schliesslich die Kontinental-

sperre den ganzen Seeverkehr lahm legte. Allgemeine Verarmung
war die notwendige Folge.

Die grossen Ereignisse trafen aber nicht Bremen allein,

sondern in teils stftrkerem, teils geringerem Masse ganz Europa.

Wissenschaftlichen Studien schien die unruhige Zeit sehr wenig
gfinstig zu sein. Die Kenntnisse in der Physik und Chemie waren

*) Vgl. die folgende Abhandlang.
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jedoch soweit vorgeschritten , class zahlreiche neue Entdeckungen
zur Ernte reif standen. Zugleich waren auch bereits vor dem
Ausbruche des politischen Ungewitters die berufensten Arbeiter

eifrig beschaftigt, sie einzuheimsen. Daher vermochten weder die

Schrecken der franz6sischen Revolution, noch die furchtbaren,

halb Eoropa verheerenden Kriege den Siegeslauf der Natur-

wissenschaften aufzuhalten. Immerhin bleibt aber die Pflege,

welche sie damals gerade in der Handelsstadt Bremen fanden,

eine bemerkenswerte Erscheinung.

Der wissenschaftliche Gehalt der Medizin war bis ins 19.

Jahrhundert hinein viel zu gering, am dem Forschungstriebe eines

philosophisch angelegten Kopfes Genttge zu leisten. Der Arzt

hatte nor die Wahl, sich entweder auf die rein geschaftliche prak-

tische Thatigkeit zn beschrftnken, oder sich geistige Nahrung auf

andern Gebieten zu suchen. Am nftchsten lag das naturwissen-

schaftliche Feld, welches eng mit der Medizin verbunden zu sein

schien. Das Studium der Naturwissenschaften gait noch nicht als

ein selbstandiges Fach. Aerzte und Apotheker mussten einige

Pflanzen kennen und mussten etwas von Physik und Chemie ver-

stehen; die Vorlesungen liber diese Wissenszweige wurden daher
auf den Universit&ten vielfach nebenher von Medizinern gehalten.

Albrecht von Haller, der grdsste Physiologe des 18. Jahrhunderts,

war 1736 nach Gflttingen berufen worden, urn dort an der neu zu
grttndenden Universitat zu lehren. Er war dort als Professor der
Medizin, Chirurgie, Anatomie und Botanik angestellt; nebenbei

gl&nzte er auch als gefeierter Dichter. Und dazu war er in alien

diesen Kiinsten und Wissenschaften einer der Ersten unter seinen

Zeitgenossen. Ganz so vielseitig war man im letzten Viertel des
Jahrhunderts nicht mehr, aber man konnte doch noch recht ver-

schiedenartige Facher vereinigen. Ein Blick auf die G6ttinger

Hochschule gentigt, urn sich davon zu uberzeugen. Johann Friedrich

Gmelin, der Chemiker und Botaniker, war dort Professor der
Philosophie und Medizin. Ein anderer Mediziner, der Professor

Murray, war Pharmakologe und Direktor des botanischen Gartens.

Der Mathematiker Abraham Gotthelf Kastner war nicht nur zu-

gleich Astronom und Physiker, sondern auch Jurist, Philosoph und
Epigrammatiker ; freilich waren seine Leistungen in keinem dieser

Facher von wirklich dauerndem Werte. Selbst Blumenbach, der
bertthmte Zoologe und Anthropologe, las nicht nur tiber Anatomie,

sondern auch tiber Geschichte der Medizin.

Kastner und Blumenbach waren ttbrigens beide ausser-

ordentlich liebenswiirdige und anregende Lehrer, welche es ver-

standen, bei einer grossen Zahl ihrer Zuhdrer die Freude an der
Naturkunde sowie den eigenen Forschungstrieb zu wecken. Im
allgemeinen standen ttbrigens zu jener Zeit, die noch unter den
Folgen des siebenjahrigen Erieges litt, die Leistungen der Deut-
schen auf naturwissenschaftlichem Gebiete hinter denen des Aus-
landes weit zuriick. Als wirklich bahnbrechend kann unter den
damaligen vaterlandischen Gelehrten einzig und allein Andreas
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Gottlob Werner in Freiberg genannt werden, der BegrOnder der
wissenschaftlichen Geologie.

Unter den Zeitgenossen Albrecht yon Haller's batten der

geistvolle Franzose Buffon und der berCihmte Schwede Linn6, der

Schopfer der botaniscben und zoologischen Systematic eine ausser-

ordentlich frnchtbare und anregende Wirksamkeit entfaltet. Ihre

Nachfolger setzten die begonnene Arbeit fort. Im letzten Viertel

des Jahrhunderts wurden dann far Chemie und Physik neue Bahnen
erdffnet und richtigere theoretische Grundlagen gewonnen. Als

der Engl&nder Priestley und der Schwede Scheele 1776 den Sauer-

stoff entdeckt batten, grttndete der geniale Franzose Lavoisier auf

diese Errungenschaft und die damit in Verbindung stehenden

Thatsacben eine neue Theorie der Verbrennung, welche den festen

Grand fttr die wissenschaftliche Chemie legte. Die Italiener

Galvani und Volta bereicherten seit 1790 die Lehre von der

Elektrizitat durch merkwUrdige und wichtige neue Beobachtungen.

Obgleich Lavoisier 1794 der blinden demagogischen Wut
zum Opfer gefallen war, blieb Paris wahrend mehrerer Jahrzehnte

ebenso sehr der Brennpunkt des wissenschaftlichen wie des

politischen Lebens flir die ganze gebildete Welt.

Den ausgezeichnetsten und bertthmtesten Naturforschern, wie

Lalande, Laplace, Jussieu, Lamarck, Cuvier, Biot und Gay-Lussac
schlossen sich zahlreiche Gelehrte an, welche auf enger begrenzten

Gebieten Tttchtiges leisteten. Far die Naturforschung gait Paris

noch lange als die wissenschaftliche Hauptstadt, selbst nachdem
ihre politische Bedeutung mit dem Sturze des Kaiserreiches wesent-

lich gesunken war. Es mag daran erinnert werden, dass Alexander
von Humboldt nur in Paris die Httlfsmittel fand, urn die Frlichte

seiner grossen amerikanischen Reise vollstandig verwerten zu
kdnnen. Er hatte dort von 1808 bis 1827 seinen Wohnsitz.

Nach diesem Seitenblicke auf die Gestaltung der allgemeinen

Verhaltnisse konnen wir zu einer Betrachtung der damaligen
wissenschaftlichen Bestrebungen in Bremen zuriickkehren. Es ist

klar, dass unter den geschilderten Umstanden der franzdsische

Einfluss ttberall der massgebende und vorherrschende werden
musste. Wenn in frttheren Zeiten hollandische , spater nord-

amerikanische Geistesstrdmungen in Bremen eine wichtige Roile

gespielt hatten, so machten von 1789 an die aufregenden Be-

gebenheiten in Frankreich einen so tiefen Eindruck, dass da-

gegen alles andere in den Hintergrund trat. Nach Beendigung des

amerikanischen Freiheitskrieges (1783), hatten abrigens die Bremer
Eaufleute direkte Handelsverbindungen mit den Yereinigten Staaten

angeknapft. Dieselben gewannen rasch an Bedeutung und blieben

auch nicht ohne Rttckwirkung auf den geistigen Verkehr. Be-
zeichnend ist es z. B., dass Albers in Bremen 1802 den Versuch
machte, Amerikanische Annalen der Arzneikunde, Naturkunde,
Chemie und Physik herauszugeben , durch welche er die Kenntnis
der amerikanischen Fachlitteratur in Deutschland zu verbreiten

hofite. Als eine Folge des wachsenden Seeverkehrs ist auch die
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1798 diirch Privatmittel erfolgte Grttndung einer Navigationsschule

bemerkenswert, obgleich dieselbe wegen der ungliicklichen Zeit-

verhaltnisse schon 1805 wieder einging. Erst 1822 trat die dffent-

liche Seemannsschule ins Leben.
Die allgemeinen Zust&nde in Bremen waren wftbrend des ge-

schilderten Zeitraums, namentlich von 1795 an, wechselvoll and
verworren. Die politische Unsicherheit , die Durchztige und Ein-

quartierungen fremder Truppen, die wahrend einiger Jahre erzielten

grossen Geschaftsgewinne, die dann folgenden Verluste, die Geld-
erpressungen und die schliessliche aligemeine Verarmung gingen
einher mit einem sichtlichen Verfalle der Sitten. Die Trunksucht
nahm auch unter den gebildeten Stftnden in bedenklichster Weise
zu, und die Frivolit&t, welche einst am Hofe Ludwigs XV geherrscht

hatte, pflanzte sich durch den Einfluss der franzosischen Geistes-

richtung, durch franz6sische Litteratur und franzdsische Fliichtlinge

bis in die nordwestdeutschen Reichsstftdte fort. Wenn auch der
Kern der Bevdlkerung von der sittlichen Faulnis unberOhrt blieb,

so wurde man doch duldsamer, ja gleichgttltiger gegen Fehltritte;

in gar manchem Hause sah man die ehelichen Bande locker werden
und Manner wie Frauen, welche sich fiber Zucht und Sitte hin-

wegsetzten, sahen sich deshalb keineswegs aus der guten Gesell-

schaft ausgeschlossen.

Bei der Trostlosigkeit der politischen Verhftltnisse boten
Kunst und Wissenschaft das wertvollste Gegengewicht gegen die

drohende moralische Erschlaffung und Yerwilderung. Niemals
haben die hftheren geistigen Gtiter der Menschheit in Bremen eine

so eifrige und sorgsame Pflege gefunden, wie in jener Zeit, in

welcher die edleren Gemtiter gezwungen waren, dem staatlichen

und sittlichen Verfalle ohnm&chtig zuzuschauen.

Der Mittelpunkt der naturwissenschaftlichen, ja man kann
sagen, aller geistigen Bestrebungen in unserer Stadt lag damals
im Museum. Eine Aenderung der Verfassung der Gesellschaft

war in ihren Grundziigen schon 1783 vereinbart worden, aber erst

1786 wurde der neue Entwurf, bei dessen Ausarbeitung wieder
vorziiglich Dr. Wienholt thfttig gewesen war, endgultig an-

genommen. Im nftmlichen Jahre siedelte die Gesellschaft, welche
damals aus 40 Mitgliedern bestand , aus der Neustadt in ein ge-

rftumiges am Domshofe gelegenes Gebftude ttber. Seit dieser Zeit

begann ein rascherer Aufschwung. Die Mitgliederzahl wuchs sehr

schnell und erreichte schon 1789 die Hdhe von 200, welche vor-

lftufig nicht liberschritten werden sollte. Auch die Bibliothek und
die Sammlungen vermehrten sich zusehends. Lehrreiche Instrumente

und physikalische Apparate wurden erworben, so z. B. eine Luftpumpe
und eine Elektrisiermaschine. 1786 wurde ein kieiner Dollondscher

Tubus geschenkt, 1792 ein grosses siebenfussiges Teleskop von

Schrader in Kiel angekauft. Der Vater Nikolaus Kulenkamp
hatte sich, 79 Jahre alt, ein Modell einer Dampfmaschine*) an-

*) Der 8ohn Kulenkamp and Johann Gildemeiater schelnen besonders
dabei thatig gewesen zu sein, ygl. Abh. Natw. Ver. VIII, S. 145.

h

Digitized byGoogle



1?

fertigen lassen ; wir diirfen wohl glauben, dass er die grosse Rolle,

zu der diese Erfindung berufen war, voraussah. Kurz vor seinem
Tode schenkte er jenes Modell dem Museum. Sein Sohn machte
der Gesellschaft eine von dem Uhrmacher Thiele*) verfertigte

vorziigliche Seeuhr zum Geschenk.

Die Raume des Museums standen den Mitgliedern taglich

zum Zweck des Lesens der Zeitschriften und zur geselligen Unter-

haltung offen, fur welche die unruhigen Zeiten reichlichen Stoff

lieferten.

An jedem Montage fanden Vorlesungen statt, welche zwar
vorzugsweise iiber Gegenst&nde aus dem Gesamtgebiete der

Naturwissenscbaften handelten, aber keineswegs darauf beschr&nkt

waren. Die allgemeine Teilnahme der gebildeten Kreise Bremens
wandte sich diesen Vorlesungen zu, und zeitweise scheint der

Besuch derselben zum guten Ton gebort zu baben. Eine Schilde-

rung dieses wissenschaftlichen Geistes wird weiter unten ihren

Platz finden, da es fiir das Verstandnis der Zeit zweckmassiger
sein wird, zunachst der ausgezeicbneten Naturforscber zu gedenken,

welche um die Wende des Jahrhunderts in Bremen lebten und
wirkten. Es wird sich freilich selten bestimmt nachweisen lassen,

wie und durch welche Eindriicke der Forschungstrieb in einem
Knaben oder Junglinge geweckt worden ist, weil die Anregungen
und Einflttsse zu mannichfaltig und verwickelt zu sein pflegen.

Es ist aber nicbt unwahrscheinlich , dass die Interessen, welche

durch die Physikalische Gesellschaft gepflegt und gefdrdert wurden,
wesentlich dazu beigetragen haben, manche junge Bremer dem
Studium der Naturwissenschaften zuzufiihren. Auffallend konnte
es erscheinen, dass zunachst nur einer von ihnen, der Anatom
Tiedemann, den Entschluss fasste, sich ganz dem Studium zu
widmen und eine akademische Laufbahn anzustreben. Es kann
wohl kaum zweifelhaft sein, dass die meisten Andern, ausser durch

personliche Griinde, wesentlich auch durch die Liebe zur Heimat,
einen ausgepragten Unabhangigkeitssinn und den Widerwillen gegen
das Protektionswesen der monarchischen Staaten bestimmt wurden,
sich in Bremen niederzulassen.

Genannt wurde bereits Heinrich Wilhelm Matthias
Olbers**) (geb. zu Arbergen 11. Oktober 1758, gest. zu Bremen
2. Marz 1840). Sein Vater folgte 1760 einem Rufe als

Prediger an den Dom zu Bremen, so dass der Sohn schon von
friiher Jugend an in unserer Stadt aufwuchs. Er empfing hier

seine Schulbildung, studierte 1777—1781 in Gottingen Medizin und

*) Vergl. die folgende Abhaudlung.

**) Biogr. Skizzen S. 693; Abh. Natw. Ver. VI, S. 1. Eine gute und
lesenswerte DarsteUung von Olbers' wissenschaftlichen Leistungen bringt auch
die Biographie universelle. Um so mangelhafter ist der Artikel aber Olbers
in der Allgemeinen deutschen Biographie. — Ein aisfuhrliches Werk fiber den
Bremer Astronomen wird gegenwartig vorbereitet.

MaI 1889. XI, %
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kehrte, nachdem er den Sommer in Wien verlebt hatte, im Herbste
1781 in fdieHeimat zurtick. Er erwarb sich baldeine ausgedehnte
ftrztliche Praxis, widmete jedoch seine Mussestunden der Be-
sch&ftigung mit der Astronomie. Im Jahre 1797 erschien seine

beriihmte Abhandlung ttber die leichteste und bequemste Methode
die Bahn eines Kometen aus einigen Beobachtnngen zu berechnen.*)
1802 fand er die Ceres wieder auf und entdeckte die Pallas, 1807
die Vesta, 1815 den nach ihm benannten Kometen. Im Museum
war er eins der thatigsten Mitglieder and bielt dort eine grosse
Zahl von Vorlesungen.

Olbers zeichnete sich aus durch ein gltickliches Gleich-

gewicht aller Geisteskrafte ; er besass die Fahigkeit, mit Menschen
jeder Art und jeden Standes leicht zu verkehren, so dass er tiberall

beliebt und geachtet war. Mit Weichheit des Gemiits und grosser

Warme der Empfindung verband er eine ungewdhnliche Festigkeit

des Charakters und eine Klarheit des Urteils, welche ibn vor alien

Schwankungen bewahrte. Er war eine geistig vornehme Natur;
das Getriebe der kleinlichen Leidenschaften, die in der Welt eine

so grosse Rolle spielen, beruhrte ihn nicht, wohl aber liebte er

einen anregenden geselligen Verkehr und verscbmahte in Freundes-
kreisen auch die Freuden der Tafel nicht.

Seine astronomischen Entdeckungen verdankte er vorziiglich

seiner genauen Bekanntschaft mit dem Sternenhimmel, liber welchen
damals noch keine ausfiihrlichen Karten vorhanden waren.
Durch die topographische Himmelskunde allein hatte er freilich

noch keine bedeutenden Erfolge erzielen konnen, wenn sie nicht

mit einer trefflichen mathematischen Begabung und mit vorziig-

lichen physikalischen Kenntnissen verbunden gewesen ware.

Fahige und fiir die Wissenschaft begeistertejunge Astronomen
unterstfttzte und forderte er vielfach durch Rat und That; Bessel,
den er in die Gelehrtenlaufbahn eingefiihrt hatte, schrieb (iber

ihn: „Hunderte von Stunden sind mir in seiner Gegenwart un-
yergesslich geworden; an jede kniipft sich die Erinnerung einer

edlen Aeusserung, eines lichtvollen Urteils liber Gegenstande, eines

nachsichtigen liber Menschen. a

Unter Olbers
1

Zeitgenossen mag zunachst Johann
Heineken**) (26. Oktob. 1761 — 17. Jan. 185l)genannt werden,

der nach vollendetem Studium der Medizin 1786 zum Physikus
und Professor der Physik am Gymnasium illustre ernannt wurde.

Er bewahrte sich ein reges Interesse fttr die Naturwissenschaften,

*) Diese 8chrift hat 1847 eine zweite, 1864 eine dritte Auflage erlebt.

**) Heineken stammte aus einer angesehenen Familie, weleher die Stadt
Bremen viele tflchtige Manner verdankt. Er studierte in Gottlngen und liess

sich nach langeren Reisen 1785 in seiner Vaterstadt als Ant nieder. Yon
seinen Yortragen sei die Festrede „uber die Fortschritte der Physik und
Chemie" erwahnt, welche er am 24. Oktober 1808 bei ErOffnung des neuen
Museumsgebaudes hielt

Digitized byGoogle



id

welches er unter anderm durch viele Vortr&ge in der Museums*
gesellschaft bethfttigte.

Es lebten damals aber noch mehrere wirkliche Naturforscher

in Bremen, treffliche Gelehrte, die auch neben Olb era genannt
za werden verdienen. Franz Carl Mertens*) (geb. zu Biele-

feld 3. April 1764, gest. zu Bremen 19. Juni 1831) wurde 1788
als Lehrer an das Padagogium zu Bremen berufen und 1795 zum
Professor emannt. UrsprUnglich Theologe und Lehrer in Sprachen
und Geschichte, gewann er allm&hlich ein immer lebhafteres

Interesse an der Pflanzenwelt, in deren Studium er namentlich

durch Roth**) eingefiihrt wurde. Insbesondere beschaftigte er

sich eingehend mit der Untersuchung der Algen, auf welche ihn

Roth hingewiesen hatte. Mertens war eins der tkatigsten

Mitglieder der Museumsgesellschaft; seine zahlreichen Vorlesungen
wurden stets besonders eifrig besucht. Es war nicht nur mit

einer vorziiglichen Beobachtungsgabe ausgestattet, sondern er ver-

stand es auch, der W&rme der Empfindung und Begeisterung

einen schdnen Ausdruck zu leihen. Durch diese glilckliche Ver-

bindung trefflicher Eigenschaften vermochte er sowohl im Schul-

unterrichte als auch im belehrenden Vortrage ausserordentlich an-

regend zu wirken.

Ein ganz anders gearteter Charakter war Gottfried Rein-
hold Treviranus***) (geb. zu Bremen 4. Febr. 1776, gest.

daselbst 16. Febr. 1837), der im Oktober 1796 seine ftrztliche

Praxis in seiner Vaterstadt begann und im folgenden Jahre zum
Professor der Mathematik und Medizin am Gymnasium illustre

ernannt wurde. Er besass ein reiches Wissen auf dem Gebiete

der Physiologic in alien ihren Zweigen. Seine Hauptwerke sind

die ^Biologie" (6 Bde., 1802—1822) und die „Erscheinungen und
Gesetze des organischen Lebens" (2 Bde. 1831—32;. Er war ein

tief philosophisch angelegter Geist, welcher schon 1802 den Zu-
sammenhang der organischen Welt im Sinne der Einheit des Ur-
sprungs auffasste, eine Anschauung, die erst durch Darwin (1859)

zur herrschenden unter den Naturforschern geworden ist. Gegen
das Alltagsgetriebe des menschlichen Lebens mit alien seinen

kleinlichen Schwachen und Erb&rmlichkeiten hatte er eine ent-

schiedene Abneigung, so dass er oberflftchlichen Verkehr moglichst

vennied und deshalb auch mehr durch seine Schriften als durch

persdnlichen Umgang zu wirken vermochte.

Sein Bruder Ludolf Christian Treviranusf) (geb. zu

Bremen 10. Septb. 1779, gest. zu Poppelsdorf bei Bonn 6. Mai
1864) lebte als praktischer Arzt von 1801—1812 in Bremen, be-

schaftigte sich aber schon w&hrend dieser Zeit eifrig mit botani-

schen Studien, namentlich mit Untersuchungen ilber den inneren

*) Biogr. Skizzen S. 239.) S. oben 8. 12.

***) Biogr. Skizien S. 485; Abh. Natw. Ver. VI, S. 11.

•H Beilage z. Botan. Zeit 1866, No. 80; Martius, Akad. Denkreden
8. 628; Bachenaa in Weser-Zeitung yom 18. Mai 1864.

2*
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Baa der Gew&chse. 1812 ging er als Professor der Botanik nach

Rostock und wirkte sp&ter in gleicher Eigenschaft an den Universi-

tftten Breslau and Bonn.

W&hrend die beiden Treviranus vorzugsweise Fachgelehrte

waren, welche verhaltnism&ssig wenig Einfluss auf ihre unmittel-

bare Umgebung austibten, entfaltete ihr Berufsgenosse Johann
Abraham Albers*) (geb. zu Bremen 20. M&rz 1772, gest. da-

selbst 16. Mftrz 1821) nach verschiedenen Richtungen bin eine

frnchtbare und anregende Thatigkeit. Seit 1798 in Bremen an-

s&ssig, wurde er bald ebenso gesch&tzt als ftrztlicher Praktiker wie

als medizinischer Schriftsteller. An dieser Stelle verdient er ge-

nannt zu werden, weil er durch vergleichend-anatomische Arbeiten

auch das naturwissenschaftliche Gebiet betrat.

Als der letzte und jttngste in dieser Reihe ausgezeichneter

naturforschender Aerzte ist endlich Michael Rohde**) (geb. zu

Bremen 25. Juli 1782, gest. daselbst 28. Mai 1812) zu erw&hnen,

der sich nach langeren medizinisch-botanischen Reisen im Jahre
1809 in seiner Vaterstadt niederliess. Er war mit den Botanikern

Mertens und Roth eng befreundet. Unter den jungen Leuten,
welche zu Anfang des Jahrhunderts in Bremen Freude an der

Naturforschung gewannen, sei Karl Theodor Menke (1791
bis 1861) genannt, spater Brunnenarzt zu Pyrmont und namhafter
Malakologe. In seiner Jugend beschaftigte er sich eifrig mit der
Pflanzenkunde.

Dem Bremischen Gelehrtenkreise darf man Friedrich
Wilhelm Bess el,***) der von 1799—1806 als Kaufmanns-
lehrling in unserer Stadt lebte, stretig genommen, nicht zurechnen.

Er blieb aber auch in Lilienthal, wo er von 1806 bis 1810 als

Astronom thatig war, in nahen Beziehungen zu Bremen, nament-
lich zu seinem vaterlichen Freunde Olbers.f)

Uebrigens war B e s s e 1 keineswegs der erste Bremer Kauf-
mannslehrling , welcher sich in jener Zeit zu einem tttchtigen

Astronomen herangebildet hatte. Ein junger Mann, Namens
Hesse, aus Halle a. S. gebOrtig, beschaftigte sich, etwa von
1795 bis 1798, eifrig mit astronomischen Beobachtungen und unter-

stiitzte Johann Gildemeister bei dessen trigonometrischen

Arbeiten. Er ging dann nach Westindien, wo er 1798 bald nach
seiner Ankunft start). Olbers gedachte seiner mit grosser An-
erkennung und nach seinem Tode mit tiefem Bedauern.

Abgesehen von diesen jugendlichen Mitarbeitem und von der
grossen Zahl der Freunde der Naturforschung verdienen aber noch
mehrere Manner erwahnt zu werden, welche selbstandig wissen-

schaftliche Interessen pflegten. Der Physikus Dr. Georg Hein-

*) Biogr. Skizzen 8. 199.
*•) Abh. Natw. Ver. I, S. 287.

***) ^gl« ^ber ihn die folgende Abhandlung.

t) Ueber die wiederholten Besuche, welche Gauss im Inieresee der
Hannoverschen LandesvermesBung in Bremen und Lilienthal machte, vergleiche
ebenfalls die folgende Abhandlung.
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rich Jawandt (1765—1819?) machte meteorologische Auf-
zeicbnungen, yon denen leider sehr wenig erhalten ist. Der Name
Norwich wird von L. Chr. Treviranus in seiner Selbst-

biographie neben Mertens, Rohde und Roth als der eines

seiner Bremer botanischen Freunde genannt. Es lebten zn jener
Zeit in unserer Stadt ein Kaufmann Georg Heinrich Nor-
wich (geb. zuHornberg in der Prov. Hessen um 1757, in Bremen
BQrger geworden 1773, gest. daselbst 30. Juni 1814) und dessen
Sohn, der Dr. jur. Arnold Norwich (geb. zu Bremen 24. Marz
1778, gest. daselbst 1. August 1810).*) Ueber botanische Studien
eines dieser beiden Manner ist ausser jener Erwahnung durch
Treviranus nichts bekannt, vermutlich ist der jttngere von
ihnen der Botaniker gewesen.

Die botanischen Interessen hatten ferner manche Beriihrungs-

punkte mit den gartnerischen. Einzelne bemittelte Kaufleute, z. B.
der Aeltermann Nik. Kulenkamp**), hatten eine Freude daran,
seltene Gewachse zu Ziehen. In friiherer Zeit hatte der franzG-

sische und hollftndische Stil auch in den Garten der Umgegend
von Bremen***) geherrscht. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts
anderte sich die Geschmacksrichtung. Ein Dr. Schultz, der mit
Mertens und anderen Pflanzenfreunden vielfach verkehrte, ver-

wendete grosse Summen auf seinen Landsitz zu Oberneuland. Im
Jahre 1800 kam der Gartner Altmannf) von mehrjahrigen zum
Zweck seiner Ausbildung untemommenen Reisen nach Bremen
zuriick. Die Wallanlagen, welche unter seiner Leitung entstanden,

wurden von der ganzen Bevdlkerung mit Vorliebe gepflegt.

In vielfachen nahen Beziehungen zu den Bremischen Ge-
lehrten standen ferner die ausgezeichneten Naturforscher , welche
damals in den Nachbarorten wohnten, namlich die Botaniker
Trentepohl (gest. 1806) in Oldenbrok und Rot hff) in Vegesack,
so wie die Astronomen Schroter, Harding und Bessel in

LilienthaLfft) Wohl selten sind an irgend einem Orte, — naturlich

abgesehen von den grdssten Hauptstadten — Astronomie und
Botanik so ausgezeichnet vertreten gewesen wie um 1809 in

Bremen und dessen nachster Umgebung: das eine Fach durch
Olbers, Schroter und Bessel, das andere durch L. C.

Treviranus, Mertens, Rohde und Roth, lauter Namen
vom besten Klange. Der Gedanke, in Bremen eine Universitat zu

*) Der Entomologe Adam Heinrich Norwich, ein Neffe nnd Stiefsohn
on Georg Heirrich Norwich, kam erst am 1815 nach Bremen, kann also

nicht von Treviranus gemeint sein.

**) S. oben S. 9.

.***) S. oben S. 11.

t) Abh. Natw. Ver. X, S. 421. N&chst Altmann durfte Dr. Christian
Focke, der langjahrige Rechnungsfubrer der Deputation fur die offentlichen
Spaziergange, die moisten Verdienste um die Gestaltung und Entwickelung
der Bremer Wallanlagen fcaben.

tt) Albrecht Wilh. Roth in Biogr. Skizzen S. 393 ; vgl. oben S. 12.

+tt) Vgl. den anschliessenden Aufsatz fiber Schroter und die Stern-
warte zu Lilienthal.
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grtinden, lag unter diesen Umst&nden nahe genug raid hfttte viel-

leicht verwirklicht werden kflnnen, wenn die politischen Verh&lt-

nisse gttnstiger gewesen waren. Cuvier, der am 9. und 10. Juli

1810 zum Zwecke einer Inspektion der Schulen in Bremen war,
scheint dem Plane damals geneigt gewesen zu sein.

Auffallend ist es, dass durcta die Vereinigung so vieler aus-

gezeichneter Forscher die naturgeschichtliche Heimatkunde so

wenig gefdrdert worden ist. Die handschriftlichen Aufzeichnungen
von Olbers iiber seine Witterungsbeobachtungen und von L. C.

Treviranus liber die Flora der Umgegend von Bremen sind

erst viele Jahrzehnte spater vereffentlicht oder fttr andere Arbeiten
verwertet worden. Nur ein einziger Zweig der Landeskunde, aller-

dings der grundlegende , wurde in dem bier geschilderten Zeit-

raume ausserordentlich gefdrdert, namlich die Topographic Der
bereits oben (S. 12) genannte ausgezeichnete Senator Johann
Gildemeister lieferte durcb zahlreiche sehr genaue Winkel-
messangen in Bremen und Umgegend die festen Grundlagen far

die kartographische Aufnahme des Bremer Gebiets. Fttr die

astronomischen Ortsbestimmungen hatten die Beobachtungen auf
den Sternwarten von Olbers und Schr6ter zuverlassige Daten
ergeben, wahrend fttr die Entfernungsberechnungen einige aus der
Oldenburgischen Triangulierung (1782—85) entnommene Basislinien

benutzt werden konnten. Auf Grundlage von Gildemeister' s

Messungen und Berechnungen entwarf nun der Bttrgermeister

Dr. jur. Christian Abraham Heineken*) (geb. zu Bremen
10. Dezember 1752, gest. 20. Juli 1818) eine vortreffliche Karte.
Alles Detail zeichnete er nach eigenen Aufnahmen in die Blatter

hinein. Diese bis jetzt nicht ttbertroffene Heineken'sche Karte er-

schien in zwei Auflagen 1798 und 1805. — Eine topographische
Beschreibung von Bremen findet sich in dem 1. Teile (1799) von
C. N. Roller's Versuch einer Geschichte der Stadt Bremen,

Neben den Naturforschern und deren bereits genannten
Freunden waren aber auch andere Gelehrte bestrebt, den Sinn fttr

habere geistige Interessen unter ihren Mitbttrgern zu wecken und
zu beleben.**) Unter ihnen seien hier nur Johann Smidt***)
(5. Novbr. 1773 bis 7. Mai 1857) und Heinrich Rumpf)
(1768—1837) genannt, welche beide fttr das Museum eifrig thatig

waren. Der Philosoph Johann Friedrich Herbart, der mit
Smidt eng befreundet war, wohnte von 1800—1802 in Bremen
und hielt hier unter anderm padagogische Vorlesungen, welche
in weiten Ereisen einen nachhaltigen Eindruck hinterliessen. Der

*) Abh. Natw. Ver. VTO, S. 136, 156.

**) Des witzigcn Freiherrn von Knigge (bekannt ist sein „Umgang mit
Menschen"), der von 1790 bis zn seinem Tode (6. Mai 1796) in Bremen wohnte,
sei hier nnr beilaufig gedacht.

***) Ueber den beruhmten Bremer Burgermeiater, den Grunder Bremer-
havens, vergl. namentlich das 1873 erschienene Gedenkbuoh, „Johann Smidtu

f) Er war Professor der Philosophie am Padagogium und Yorsteher

der Stadtbibliothek, ein Freund aller idealen Bestrebungen.
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Arzt und Dichter Dr. Nikolaus Meyer, der von 1801—1808
in seiner Vaterstadt Bremen, spater in Minden lebte, stand in

Verkehr mit Goethe. Der Senator Dr. Arnold Gerhard
Deneken machte Studien ilber die Bremische Sittengeschichte,

w&hrend seine Frau als Mittelpunkt schflngeistiger Bestrebun-
gen gait.

Nach diesem Blicke auf die Personen und Zust&nde jener Zeit

sei schliesslich noch einmal des Museums gedacht, des damaligen
Sammelpunktes aller freieren geistigen Bestrebungen in unserer

Stadt. Der merkwiirdige Einfluss, den diese Anstalt und die aus-

gezeichneten Manner, welche sie leiteten, damals ausilbten, geht

am besten aus zeitgenossischen Schilderungen hervor. Der Biirger-

meister Chr. A. Heineken sagt in seiner handschriftlichen

Bremischen Geschichte: Eine der zahlreichen wahrend der zweiten

Halfte des 18. Jahrhunderts in Bremen begriindeten Lesegesell-

schaften „gab einer Stiftung ihr Entstehen, die jetzt zu einer der

grdssesten Zierden Bremens herangewachsen ist, einer wissen-

schaftlichen Anstalt filr alle gebildeten Stande, die vorzilglich den
Geschmack an Kenntnis der Geschichte, Physik und Naturgeschichte

erregte und diesen immer weiter ausbreitete, die den schonsten

Beweis yon dem Sinne flir die Wissenschaften darbietet, der in

Bremen herrscht, und wie viel, selbst bei geringem Anfang, das

yereinte Streben Mehrerer auch bei massigem Kraftaufwande jedes

Einzelnen auszuffthren vermag." Ein anderer Zeitgenosse, namlich

Bess el, entwirft von dem wissenschaftlichen Geiste, welcher damals
hier herrschte, folgendes Bild:

^Bremen zeichnete sich durch eine wissenschaftliche Richtung
aus, die man in andem deutschen Handelsstadten (wenigstens da-

mals) vergebens gesucht haben wiirde. Die erste Entstehung
dieser Richtung muss, meiner Meinung nach, in dem Museum ge-

sucht werden, welches zwei oder drei patriotische, den Wert
soldier Richtung zu wUrdigen fehige Manner gestiftet hatten.

Dort wurden Sammlungen von naturgeschichtlichen Gegenstanden
und Yon Bflchern angelegt, Abendzusammenktinfte gehalten und
von Zeit zu Zeit Vorlesungen gegeben. Olbers war einer der
ersten, welche thatig wurden in der Befflrderung des Zweckes des

Museums. Der Eifer wurde allgemein, man musste die Zahl der

Mitglieder auf zweihundert beschranken, fand aber hinter dem
Verzeichnis derselben stets eine lange Reihe von Exspektanten.
Die flberseeischen Verbindungen einer bedeutenden Handelsstadt
fQllten rasch die Sammlungen, Geschenke von Bttchern und die

Geldbeitrage von zweihundert Mitgliedern fQllten rasch die Bttcher-

schr&nke. Die Anstalt wurde den Bremern der Gegenstand vater-

landischen Stolzes
;f
sie gelangte daher auch schnell zu derhdchsten

Bldte, so dass sie am Anfange dieses Jahrhunderts ein grosses

stattliches Haus erbauen, darin ihre reich gewordenen Sammlungen
aufnehmen und die Zahl ihrer Mitglieder dem vergrdsserten

Raume gemass vermehren konnte. Auch wurden Zeitungen und
wissenschaftliche Zeitschriften in grdsster Ausdehung gehaJten und
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den Mitgliedern in den Lesezimmern offen gelegt. Die w&chent-
Hchen wissenschaftlichen Vorlesungen (von deren Gegenstanden
Religion und Politik ausgeschlossen sind) zogen eine ganze Anzahl
yon Zuhorern aus alien Klassen der BQrgerschaft herbei. In der
That glftnzten unter den Vorlesern Namen wie Olbers, Albers,

beide Treviranus, Mertens n. s. w., und es ist, nachdem die wissen-

schaftliche Richtung einmal eingeschlagen war, nicht zu verwundern,

dass wahrend der einzig noch lebende*) dieser Manner sich aus
Bremen entfemt hat, um unsre Universitaten Breslau and Bonn
zu zieren, ein jilngeres Geschlecht die Lttcken gefullt hat, welche
der Tod unter den friiheren Ernahrern des wissenschaftlichen

Geistes in Bremen erzeugte.

Diese wissenschaftliche Richtung des mir unverganglich

teuren Bremens erschien mir als der einzige Glanz der Stadt, als

das, was sie vor dem grdsseren, in vielen Beziehungen wichtigeren

Hamburg wenigstens damals hervorhob. Ihre Allgemeinheit wird

beigetragen haben, mir den Schritt von dem Kontorpulte zu

einer wissenschaftlichen Beschaftigung weniger unerhdrt erscheinen

zu lassen."**)

Die Teilnahme an alien solchen Bestrebungen ist indessen in

einer Geschaftsstadt wie Bremen naturgemass der Mode unter-

worfen. Schon von 1797 an, also noch vor BesEel's Ankunft,

wurden Klagen laut liber die Abnahme des Besuches bei den Vor-
lesungen. Immerhin blieb doch das Interesse an denselben bis

zur Zeit der franzdsischen Herrschaft in weiten Kreisen der Be-
vdlkerung rege genug.

Im Jahre 1802 war die Stadt Bremen in den Besitz des

Doms mit allem Zubehdr gelangt. Als nun die hanndversche
Intendantur***) aufgehoben wurde, erwarb das Museum deren
Baulichkeiten an der Ecke Schtisselkorb-Domshof und liess auf

dem Grundstticke ein stattliches neues Gebaude auffiihren. Im
Besitze eines eigenen Hauses, welches im Oktober 1808 bezogen
wurde, schien die Gesellschaft jetzt glanzender als je dazustehen,

aber in dem ausserlichen Gedeihen lag zugleich der Keim des

geistigen Verfalls. Schon 1799 hatte Wienholt (Gesch. d. Mus.
S. 84, 85) nachdrttcklich darauf hingewiesen, wie gefahrlich fiir

eine wissenschaftliche Gesellschaft Schulden seien, wie wertvoll

dagegen ein sicherer Kapitalbesitz. Jeder derartige Verein wird

zeitweise mit der Ungunst der Verhaltnisse, den Launen der

dffentlichen Meinung, einzelnen unvermeidlichen Missgriffen seiner

eigenen Leiter und schliesslich mit der GleichgUltigkeit der Mit-

bttrger zu kampfen haben. Unter solchen Umstanden wird der

*) L. Chr. Treviranus.
**) Briefwechsel zwiscben Olberi und Bessel 8. XVIII; Abhandl. v.

Fr. W. Bessel, herausg. von R. Engelmann I Bd. p. XVIII; Abh. Natw. Ver.

VI, S. 36.
*+*) Der letzte Intendant Job. Casp. Theodor Olbers (9. Mai 1752 bis

26. Dezember 1815) war ein Binder des Astronomen. Seit 1803 war er Amt-
mann in Ifienbnrg.
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Besitz eines zinstragenden VermOgens zur Lebensfrage, denn ohne
ein solches lassen sich die Mittel nicht mehr beschaffen, welche

erforderlich sind, am trotz der ungiinstigen ZeitstrOmung unent-

wegt an den einmal iibernommenen Aufgaben weiter zu arbeiten.

Die Museumsgesellscbaft hatte fiir den Neubau Kapitalien an-

geliehen, welche aus den Beitrftgen der Mitglieder verzinst werden
mus8ten and konnte somit einen Biickgang der Mitgliederzahl

nicht ertragen. So lange die wissenschaftliche Richtung der Mode
entsprach, ging alles gat. Als aber mit dem Ende des Jahres

1810 die Franzosenherrschaft hereingebrochen war, verlangte eine

Anzahl von Mitgliedern, dass der Paragraph der Statnten, welcher

das Spiel in den Gesellschaftsr&umen verbot, aafgehoben werde.

Um diese Mitglieder und namentlich deren Beitrftge fttr die Ge-
sellschaft za erhalten, wurde ihrem Antrage Folge gegeben : Biilard-,

Schach- und Kartenspiel warden gestattet.

Kaam zwei Jahre lang war die Herrschaft der Franzosen in

Bremen eine rahige and geordnete. Schon gegen Ende des Jahres

1812 fQhlten sich die Eroberer nicht mehr recht sicher. Um die

drohende Bewegung za ersticken, griffen sie za Ausnabmemass-
regeln and schliesslich zu Gewaltthaten der verschiedensten Art.

Eine der ersten Handlungen, welche ihnen dieVorsicht zu gebieten

schien, traf das Museum. Am 14. Januar 1813 wurde die Anstalt

durch den Pr&fekten gescblossen.

4. Yon den Befreiungskriegen bis zur Griindung des

Naturwis8enschaftlichen Vereins.

1813—1864.

Die Franzosen, welche bereits am 14. Oktober 1813 for

einige Tage aus Bremen vertrieben worden waren, batten die

Stadt auf die Kunde von der Schlacht bei Leipzig am 26. Oktober
schleunigst ger&umt. Die kurze Zeit ihrer Herrschaft hatte neben
manchen alten Zdpfen und Missbr&uchen noch weit mehr Edles und
Gates zerst6rt. Die wiedergewonnene Freiheit benutzte man zu-

n&chst zur Herstellung der brauchbaren ehemaligen Einricbtungen.

Auch das Museum wurde wieder erdfihet. Die Mitgliederzahl war
gross genug geblieben, aber mit dem Einzuge des Spiels war der
frthere wissenschaftliche Geist ffir immer gewichen. „Du wirst

noch nicht wissen, dass unser Musentempel jetzt ein Spiel-, Ess-
and Trinkhaus ist

u schrieb G. R. Treviranus im September
1814 seinem Bruder nach Rostock. Die Interessen der geselligen

Unterhaltung waren yon jetzt an die unbedingt yorherrschenden
geworden.

Allerdings versuchte man nach der Befreiung Bremens wieder
in die wissenscbaftlichen Bahnen einzulenken, aber mit ungenligen-

dem Erfolge. Die Vorlesungen wurden wieder aufgenommen,
fanden aber, wie es scheint, nicht mehr regelmftssig statt und
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warden allm&hlich immer seltener. Die Teilnahme der kanf-
mannischen Kreise wurde immer laner, obgleicb gerade jetzt der
praktische Wert der Naturwissenschaften deutlicher als je hervortrat.

Schon bald nach dem Ende der Fremdherrschaft wandte sich

die Aufmerksamkeit einsichtiger Manner in Bremen den ntitzlichen

Erfindungen zu, welche durch die Fortschritte der Naturforschung
ins Leben gerufen waren. Es hatten diese Bestrebungen schwer-
lich so bald Anklang gefunden, wenn nicht wahrend der vorher-
gehenden Jahrzehnte der Sinn dafiir in der Bevfllkerung geweckt
worden ware. Im Jabre 1815 hielt Mertens auf dem Museum
eine Yorlesung liber die Beleuchtung durch Gas; am 10. Februar
1816 wurde der Antrag gestellt, die Gasbeleuchtung in denR&umen
der Gesellschaft einzuftthren und im Oktober 1817 wurde die

fertige Einrichtung der Benutzung ilbergeben. Es war dies eine

fiir die damalige Zeit*) wirklich bedeutende Anlage.

Ungleich wichtiger war jedoch ein anderes Unternehmen.
Im Mai 1816 suchte der Kaufmann Friedrich Schroder**)
beim Senate urn die Bewilligung einer Dampfschifffahrtskonzession

nach. Er erhielt dieselbe am 18. Juni 1816 von Bremen und
spater nach langeren Verhandlungen auch von Oldenburg (9. M&rz
1817) und Hannover (8. April 1817). Der Schiffsbaumeister

Johann Lange in Vegesack lieferte das Schiff, der Mechaniker
Ludwig Georg Treviranus,***) ein Bruder der beiden
Professoren, konstruierte die Maschine. Am 6. Mai 1818 wurde
die Probefahrt von Yegesack nach Bremen gemacht und am 20. Mai
die Dampfschifffahrt zwischen Bremen und Brake erdffnet. Es war
dies die erste regelmassige Dampferverbindung in Deutschland.

Es zeigte sich freilich bald, dass das drei Fuss tief gehende Schiff

nur unter Benutzung der Flut die Sandbarren der Unterweser
passieren konnte.

Andere Plane schlugen fehl, so z. B. das im Jahre 1822
von Senator Johann Gildemeister, Fr. Schroder und
L. G. Treviranus entworfene Projekt einer grossen Weser-
wasserleitung.f) Ebenso wenig kam der Botanische Garten zu

Stande, dessen Grttndung Mertens und Joh. Heineken 1819
betrieben.

Die Stttrme der Befreiungskriege hatten die dffentliche Auf-

merksamkeit in Deutschland von den Wissenschaften abgelenkt.

Insbesondere fehlte die Lust zu mflhsamem Studium der einzelnen

Thatsachen; man glaubte, mit Httlfe der Philosophic unmittelbar

*) London hatte im Juli 1815 Gasbeleuchtung erhalten.
**) Abh. Natw. Ver. Bremen I, S. 329.
**) Ludwig Georg Treviranus, geb. su Bremen 7. Mars 1790,

gest. zu Brunn 7. November 1869, bildete sich von 1808 bis 1814 inMunchen,
Slough, (der Werkstatte Wilhelm Herschel's) und London zum Techniker aus,

arbeitete dannbis 1823 in Bremen, und war von 1830—1851 Fabrikinspektor auf

dem EisenhQttenwerke Blansko m Mahren. Er verfasste mehrere geschitzte
tecbnische Schriften.

f) Eine raumlich sehr bcscbrankte durcb das bekannte Grosse Bad be-

triebene Leitung gab es schon seit 1394.
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zu den hOchsten H6hen menschlichen Erkennens emporfliegen zu

kOnnen. So wurde denn auch in der Naturforschung die strenge

methodische Untersuchung iiberwuchert durch die sogenannte Natur-

philosophie, d. h. durch eine Verquickung von einzelnen frucht-

baren Gedanken mit einer wiisten Masse von Traumereien and
wirren Phantasien. Erst allmahlich bildeten sich, zum Teil unter

franzOsischem and skandinavischem Einflusse, ausgezeichnete

dentsche Naturforscher heran.

Ueber das geistige Leben in Bremen nach den Befreiungs-

kriegen verdanken wir dem spateren Regierungsrate Dr. Gerd
Eilers (31. Januar 1788 bis 4. Mai 1863), der von 1817—1819
als Lebrer in Bremen angestellt war, einige interessante Be-
merkungen.*) Er spricht mit Achtung von den Kaufleuten and
rtthmt ibre gediegene Bildung and ihre vielseitigen Interessen.

Ebenso gedenkt er der Bremer Frauen in sehr anerkennender
Weise ; er hebt hervor, er habe unter ihnen zwar einige gcfunden,

die in ihrer wissenschaftlichen Bildung and ihrer Teilnahme an
den aUgemeinen nationalen Angelegenheiten ttber die Schranken
weiblicber Hauslichkeit hinausgingen, aber keine einzige unedle,

unweibliche , eitle. Er meint, der Philosoph Herbart sei damals
wenigstens in padagogischen Dingen die hdchste Autoritat fUr die

Bremer Damen**) gewesen.
Der Lehrer Eilers mag wahrend seines kurzen Aufenthaltes

in Bremen nicht in alle Yerhaltnisse hineingeblickt haben , aber

Thatsache ist es, dass die Freiheitskriege in sittlicher Beziehung
ausserordentlich stahlend and erfrischend gewirkt batten. Aller-

dings blieb die Trunksucht***) noch lange ein sehr verbreitetes

Laster, jedoch vorzugsweise in den unteren Volksschichten.

Es muss hier noch des rahmlosen Endes einer Anstalt gedacht
werden, welche einst der Stolz and die Zierde Bremens gewesen
war. Das Gymnasium illustre hatte gegen Ende des 18. Jahr-

bunderts seine frtihere Bedeutung vollstandig verloren, wurde aber
zunftchst in seinem ausseren Bestande aufrecht erhalten. Noch
1807 wurde ein neuer Professor ernannt, namlich Ludolf
Christian Treviranus. 1810 wurden die drei letzten

Stadenten eingeschrieben und zwar zwei Juristen und ein Tkeologe.

Damals, zur Zeit der Einverleibung Bremens in das franzdsische

Reich, zahlte die Anstalt 11 Professoren, welche samtliche vier

Fakultaten vertraten. Nach den Befreiungskriegen wurde sie

*) Dr. 0. Eilers, Meine WanderuDg durchs Leben, Bd. 1.

**) Umgekehrt wurde aach Eilers yon den Bremer Frauen hochgesch&tzt.
In einem Briefe ana dem Frfihling 1818 erzahlt eine Mutter, daas Eilers an
jedem Freitag Abend sieben seiner besten Schuler , darunter ihren 8ohn, bei
tich zu versammeln, mit ihnen zu speisen und ihnen dann von den grossen
Mannern des Altertums zu erz&hlen pflege; durch diesen Yerkehr wisse er
tich das ganze Vertrauen und die voile Liebe der Knaben zu gewinnen

***) Ein Bremer Arzt, Dr. Qeorg Barkhausen, verOffenthchte 1828 eine
der besten deutschen Sehriften fiber den Sauferwahnsinn ; ein anderer Bremer
Arzt, Dr. Gerhard yon dem Butch, ubersetzte 1852 das beste schwediBche
Werk fiber den Alkoholismus.
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nicht wieder neu organisiert, aber auch nicht ftrmlich aufgehoben.
In den Staatskalendern wurde sie bis zum Jahre 1848 an der
Spitze der Lehranstalten Bremens mit den Namen der ilberlebenden
Professoren aufgefiihrt, welche auch ihre Geh&lter fortbezogen.
Nachdem 30 Jahre lang kein nener Professor ernannt worden war,
beschloss der Senat 1837 die durch den Tod von G. R. T r e v i r a n u s

erledigte Stelle wieder zu besetzen. Er rechtfertigte diesen Schritt
damit, dass er die Erhaltung der medizinischen Fakult&t fttr

zweckm&ssig erachte, weil dieselbe Obergutachten zu erstatten

und die Prufung von Aerzten and Wundarzten vorzunehmen babe.
Ueber die vorzttglichsten Einnahmequellen , welche zur Dotation
der Professorenstellen gedient hatten, war inzwischen anderweitig
verfugt worden, so dass dem neuernannten Professor, dem Dr.
med. H. D. D. d'Oleire, nur ein winziges Gehalt aus der Staats-
kasse and das Recht zum Eintritt in die Witwenkasse der Haupt-
schule uberwiesen werden konnte. Der Biirgerkonvent machte ihm
das Gehalt streitig, weil das Gymnasium illustre thats&chlich,

wenn auch nicht formell, aufgehoben sei; die Hauptschullehrer
bestritten, dass sie zur Aufnahme eines nicht der Schule an-

geharigen Teilhabers an ihrer Witwenkasse gezwungen werden
kdnnten. Diese Streitigkeiten endeten erst 1842 mit dem Tode
d ' 1 e i r e ' s. Die Gesch&fte der ^medizinischen Fakult&t* warden
dem Gesandheitsrate ttbertragen, aber der Name des Gymnasium
illustre erhielt sich w&hrend einiger Jahre noch als geschichtliche

Erinnerung, bis er nach 1848 auch in den Staatskalendern ge-
strichen wurde und bis im Jahre 1851 der letzte im Amte ge-
bliebene Professor, nftmlich Dr. Johann Heineken, gestorben
war. Lud. Christ. Treviranus, der die Bremer Titular-

professur mit wirklichen Lehr&mtern an den Universit&ten Rostock,
Breslau und Bonn vertauscht hatte, lebte als letztes ehemaliges
Glied des Lehrk6rpers unseres Gymnasium illustre noch bis 1864.
Der letzte Hberlebende ehemalige Student der Anstalt wird der
1871 gestorbene Dr. Ph. Corn. Heineken gewesen sein.

Aus dem Zeitraume von 1820 bis zum Jahre 1844 ist

aber ein an die Oeffentlichkeit tretendes naturwissenschaftliches

Leben in Bremen wenig zu berichten. Wfthrend der franzttsischen

Herrschaft war Rohde gestorben, der jtlngere Treviranus
fortgezogen, aber Olb ers, Albers, Mertens and G. R.

Treviranus lebten and wirkten noch in anserer Stadt fort.

Sie fatten jedoch ihren Sammelplatz im Museum verloren and
jeder von ihnen war vereinzelt auf seinem besondern Felde thatig.

Einernach demAndern wurde alt; die in frQheren Jahren geradezu
wunderbare Arbeitskraft , welche Olb ers entwickelt hatte, war
schon von 1818 an wesentlich herabgesetzt. Zur Ausfdhrung von
Rechnungen und Beobachtungen konnte er sich der Beihttlfe eines

hochbegabten jungen Mannes bedienen, des Bauernsohnes E v e r h ar d
Kl liver*) (geb. zu Rockwinkel Anfang Marz 1800, gest. daselbst

*) VgL Dr. H. "Wellmann, Eberhard Kluyer in Progr. d. Realschule
b. Doventhor 1880.
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7. Dezb. 1845), der als Gehfilfe bei der Gauss'schen Triangulierung

und sp&ter als Feldmesser und Strombautechniker in Bremischen

Diensten thfttig war, nebenbei auch umfassende Kenntnisse in

orientalischen Sprachen besass.

Die von Olbers ausgehende Anregung macbte sich flbrigens

auch in weiteren Kreisen bemerklich, indem noch manche Lieb-

haber, unter denen nur der Kaufmann Engelbert Walte ge-

nannt werden mag, sich mehr oder minder eingehend mit Astronomie

besch&ftigten. Wenden wir uns zu den tibrigen M&nnem, welche

hier auf naturwissenschafUichem Gebiete thatig waren, so sind aus

den ersten Dezennien nach den Befreiungskriegen fast nur Ver-

luste zn verzeichnen: Albers starb 1821, Roth in Vegesack
1828, Mertens 1831, Treviranus 1837. Als einziger Gewinn
kann die gegen Ende des Jahres 1818 erfolgte Uebersiedelung

des Apothekers Georg Christian Kindt*) (geb. zu Lflbeck

24. August 1793, gest. zu Bremen 1. Marz 1869) in unsere Stadt

verzeichnet werden, der bis zu seinem Lebensende die Fortschritte

der Chemie und Physik mit reger Teilnahme verfolgte, und ein

Vergntigen darin fand, auch Andere damit bekannt zu machen.

Er bielt noch manchmal im Museum Vortrftge, die er durch an-

schauliche Experimente zu beleben wusste. In sp&teren Jahren

wirkte er namentlich auch als Sachverst&ndiger fUr die verschieden-

sten Behttrden.

Allerdings besch&ftigten sich noch einige andere Mannet,

yorzflglich Aerzte, mit naturwissenschaftlichen Studien, aber e&

geschah dies im Stillen, so dass jeder anregende Einfluss auf

weitere Kreise ausgeschlossen war. Am wenigsten gilt dies yon
Philipp Cornelius Heineken (geb. zu Bremen 6. Dezemb.
1789, gest. daselbst 13. Febr. 1871), einem Sohne des Professors

Job. Heineken. Er hat w&hrend einer langenReihe yon Jahren
meteorologische Beobachtungen angestellt und wird als Yerfasser

eine8 topographischen Werkes noch zu erwfthnen sein. Auch mit

Botanik hat er sich in friiherer Zeit beschftftigt. Dr. Gerhard
von dem Busch**) (geb. zu Bremen 22. Septbr. 1791, gest.

daselbst 19. Septbr. 1868), als Uebersetzer medizinischer Werke
bekannt, war ein kenntnisreicher Konchyliologe und hat fiber seine

bez&glicben Beobachtungen in sp&teren Jahren auch einige Auf-

&&tze verdffentlicht. Eine grosse Konchyliensammlung besass femer
der Konsul E. C. L. Gruner. Der Kaufmann Adam Heinrich
Norwich***) (geb. zu Bremen im Mai 1771, gest. daselbst

*) Abh. Nat. Ver. II. S. 191.
•*) Abh. Natw. Ver. II, 8. 166.

***) In dem Berichte fiber das Katnrh. Eabiaet und die Bibliothek dee
Moaeams Ton 1871 wird er irrtflmlich A. G. Norwich genannt und ebenso
anch von Brnggemann in Abh. Natw. Yer. Ill, S. 441 nnd 443. Eb verdient

bemerkt in werden. dasi sein Tetter Galenas Norwich (geb. im Mai 1787,
wahrscheinlich za Hornberg in Hessen, gest. zu Bremen 8. April 1860) eben-
fiJli Konchylien und K&fer, vielleicht auch andere Insekten gesammelt hat,

wocu ihm jedoch erst durch Adam Heinrich Norwich die Anregung gegeben
wurde. Dieter soil w&hrend eines vieyihrigen Aufenthalts in England das
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28. Febr. 1868) hatte reiche Sammlungen von Konchylien, nament-
lich aber von Insekten angelegt K&fer wurden von Dr. Heinrich
Wilckens (geb. zu Bremen 19. Marz 1797, gest. daselbst

24. Aug. 1872) und Dr. Christian Hellwig Schmidt*)
(8. Juni 1795 bis 29. Juli 1849) gesammelt. Neben diesen Ento-
mologen mag noch der allerdings bedeutend jttngere Dr. Heinrich
Caesar (24. November 1821 bis 4. Jan. 1863) als Kenner und
Sammler von K&fern genannt werden. Dr. med. G. £. Becher
befasste sich mit Botanik. Den Studien dieser Manner verdanken
wir einen Teil der Angaben aber die Fauna und Flora von Bremen
in dem von Dr. Ph. C. Heine ken herausgegebenen Werke: ^Die
freie Hansestadt Bremen und ihr Gebiet", 2 Bde. 1836, 1837.

Die medizinischen Gesichtspunkte treten in dieser Schrift sehr in

den Vordergrund; am Schlusse bringt sie jedoch ein trockenes

Namenverzeichnis der bei Bremen beobachteten Tier- und Pflanzen-

arten. Dasselbe erstreckt sich merkwtirdiger Weise nicht nur auf

Wirbeltiere und Bltttenpflanzen , sondern auch auf Mollusken,

Wiirmer und sftmtliche Insektenordnungen, so wie auf die Moose,
Algen und Flechten, setzt daher umfassende und vielseitige Studien

voraus. Leider ist die wissenschaftliche Brauchbarkeit dieser

Arbeit eine sehr beschr&nkte, weil alle Angaben aber die Art des
Vorkommens, aber den Finder und die Bestimmung fehlen, so wie
weil die schliessliche Zusammenstellung, wenigstens in den meisten
Ordnungen, ohne jede kritische Sichtung erfolgt zu sein scheint.

Immerhin legt das Verzeichnis Zeugnis ab von der umfangreichen
Thatigkeit der alteren hiesigen Naturforscher auf dem Felde der
heimischen Fauna und Flora, einer Thatigkeit, von der uns sonst

nur vereinzelte Spuren hinterlassen sind.

Beachtenswert sind auch die ersten Verdffentlichungen aber
die Bodenverhaltnisse hiesiger Gegend, denen man bisher hdchstens
von technischen Gesichtspunkten aus Aufmerksamkeit geschenkt
hatte. Ein Aufsatz von Senator Dr. Berck: „Ueber die physische

Urgestalt und Umbildung der hiesigen Gegend" in Donandts Brent
Mag. 1831, S. 327 scheint Bruchstttck geblieben zu sein, obgleich

der Yerfasser im Winter 1824/25 den Gegenstand in Vortr&gen
auf dem Museum weiter ausgefiihrt hatte. Ueber das Gefalle der
Weser und die Hdhe des Bremischen Gebietes aber dem Meeres-
spiegel lieferte ein Aufsatz von E. Kltiver in den Beitragen zur
naheren Kenntnis der Weserverhaltnisse auf der Flussstrecke

zwischen der Eiter- und OchtummOndung (Brem. Blatter 1836,
S. 3) zuverlassige Angaben.

Interesse fur die Insekten gewonnen haben ; er liess sich 1815, nach dem Tode
seines Stiefvaters (s. oben 8. 21) dauernd in Bremen nieder.

*) Er wurde am 6. Januar 1819 aur arztlichen Praxis in Bremen au-

gelassen, nachdem er im September 1817 in Gottingen die Doktorwftrde er-

langt hatte. 1842 wurde er znm Mitgliede des Gesundheitsratea ernannt.

Er verheiratete sich 1820 mit Anna Marie Base, 1822 mit Ant 8ophie
Barkhausen. In Abh. Natw. Ver. IX, S. 380 ist statt seiner irrtumlich Dr.
med. Christian Schmidt als Eoleopterologe aufgefohrt
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Die 1823 vertffentlichten Vortr&ge von Dr. W. Ch. Mflller
fiber die BOOjahrige Witterungsgeschichte Bremens warden bereits

frflher erw&hnt; sie bieten, trotz der nnkritischen Behandlnng des

Stoffes eine nicht ganz unerhebliche Ausbeute an bemerkenswerten
einzelnen Angaben.

Endlich verdienen noch die wissenschaftlichen Reisen, welcbe

von Bremem unternommen worden Bind, eine kurze Erwahnung.
Aas dem Zeitraume von 1826 bis 1878 ist eine ganze Reihe von
Namen zu verzeichnen. Heinrich Mertens, Kohl, Bastian,
Rohlfs, Ed. Mohr nnd Rutenberg, so wie die Kapitane
Harmssen, Wendt, Koldewey, Hildebrandt nnd D all-

man n haben sich urn die Kenntnis ferner Lander and Meere
wesentliche Verdienste erworben. Von diesen M&nnern sind aber

nor Wendt, Kohl and Ed. Mohr l&ngere Zeit in Bremen an-

sassig gewesen and wird ihres Wirkens noch aaf den folgenden

Blattern za gedenken sein. Der erste wissenschaftliche Reisende,

der von Bremen aasging, war Dr. Heinrich Mertens*) (geb.

za Bremen 7. Mai 1796, gest. za St. Petersburg 17. Septbr. 1830),

ein Sohn des Professors Franz Carl Mertens. Er begleitete

1826—29 die russische Weltumsegelurigs-Expedition, welche von
dem Admiral v. Lfitke geftthrt wurde,. als Arzt, Zoologe and
Botaniker.

Deutsche Unternehmungen waren die Weltamsegelangen,
welche in den Jahren 1822 bis 1834 durch die Preassische See-

handlang ins Werk gesetzt warden. Der Bremer Kapitan J. H.

Harmssen fflhrte 1822—24 das Schiff Mentor, 1826—29 die

Prinzess Luise; sein Nachfolger als Befehlshaber des letzten

Schiffes war Johann Wilhelm Wendt, der schon die beiden

ersten Reisen onter Harmssen als Steaermann mitgemacht
hatte. In der Zeit vom 8. September 1830 bis 20. Mai 1834
ffihrte Wendt**) zwei Erdumsegelnngen aos. Auf der ersten

dieser Fahrten (1830—32) begleitete ihn der Botaniker Meyen.
Am 2. Marz 1840 starb der 82jShrige Olb ers, der letzte

aos der Reihe der aasgezeichneten Naturforscher, welche einst

Bremen zur Zierde gereicht hatten. Er war auch der erste and
zagleich der bedeatendste anter ihnen gewesen. Yon seinen etwas

jfingeren Zeitgenossen lebte damals in Bonn noch L. Chr. Trevi-
ranas, in Bremen der erblindete greise Professor Johann
Heineken, der, wenn er auch nicht als selbstthatiger Forscher
gelten kann, doch an den zu Anfang des Jahrhanderts bltthenden

Bestrebungen eifrig teilgenommen hatte.

Der Sinn far die Wissenschaft , insbesondere f&r die Natur-
forschong, der vor der franzflsischen Herrschaft so sehr entwickelt

gewesen war, hatte sich in unserer Stadt auf enge Kreise be-

schrankt ; auch der Standpunkt der allgemeinen Bildung unter der

Kaufmannschaft scheint zu Anfang des Jahrhanderts ein wesent-

*) Abh. Nat Yer. IX, 8. 880.

•^ Abh. Nat Yer. Yin, 8, 1.
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lich hdherer gewesen zu sein. Man darf jedoch nicht glauben,
dass das Schwinden der edleren geistigen Interessen der Ausdruck
eines allgemeinen Stillstandes oder gar eines Verfalls gewesen sei.

Man braucht nur einen Blick auf die Lebensarbeit yon Smidt
and Duckwitz zu werfen, am sich zu tiberzeugen, dass es in

Bremen und fiir Bremen genug zu than gab. Die Grttndung von
Bremerhaven (1827) and die Einrichtung der regelmftssigen Dampfer-
verbindung mit Newyork (1847) sind die wichtigsten erfolgreichen

Unternehmnngen jener Zeit, neben denen noch zahlreiche miihevolle

und bedeutende, wenn auch minder augenfallige handelspolitische

Arbeiten einherlaufen. Wie zur Zeit der Begriindung der nord-
amerikanischen Union gewannen* in Bremen nach den Freiheits-

kriegen die amerikanischen Einfltisse und Anschauungen immer
mehr Bedeutung. Diese EinflUsse machten sich aber nicht, wie es

damals der Fall war, zu Gunsten wissenschaftlicher Bestrebungen
geltend; sie waren vielmehr der einseitigen Entwickelung des
Erwerbssinnes und der rein kaufm&nnischen Geschaftsthatigkeit

fflrderlich. Ph. C.Heineken klagte (freie Hansest. Bremen I, S. 81)
1836 fiber die Geringschatzung der hoheren geistigen Ausbildung,
wenn ihr nicht zu gleicher Zeit GUicksgtiter einen Glanz verleihen.

Mehr als durch wissenschaftliche Bestrebungen wurde die 5ffentliche

Teilnahme durch unfruchtbares Pastorengezank gefesselt, von
welchem unsere Stadt in demZeitraume von 1803—1852 zahlreiche

Auflagen erlebt hat.

Wenn auch die Yorlesungen im Museum nach 1830 fast

ganz aufgehdrt hatten, so wandte doch die Gesellschaft statuten-

massig oder vielmehr gleichsam gewohnheitsmassig den einmal
erworbenen Sammlungen an Biichern und Tieren eine dauemde
Pflege zu, nachdem man die physikalischen Instrumente und die

Kunstsachen preisgegeben hatte. Immerhin waren die im Besitze

der Gesellschaft vorhandenen Hillfsmittel von grossem Werte, denn
sie erleichterten naturwissenschaftliche Studien und konnten for

alle neuerwachenden Bestrebungen auf diesen Gebieten nutzbar
gemacht werden. Gelegentlich der Doktorjubilaen von Olb ers
(1830) und Joh. Heineken (1833) erinnerte sich die Gesellschaft

ihrer wissenschaftlichen Glanzzeit, indem sie den Gefeierten in

dankbarer Erinnerung ihrer Leistungen wertvolle Medaillen ver-

ehrte. Aus Anlass der Naturforscherversammlung Hess sie 1844
Medaillen mit den Bildnissen von Olbers und Treviranus
schlagen.

Diese 22. Versammlung der deutschen Naturforscher und
Aerzte, die im September 1844 in Bremen tagte, verdient als em
for die wissenschaftlichen Kreise der Stadt besonders wichtiges

Ereignis eine nahere Besprechung. Der vielseitige Bftrgermeister

Smidt war zum ersten GeschaftsfQhrer erwahlt worden; einen

Naturforscher von so hohem Ansehen, dass man ihm dies Ehren-
amt hatte iibertragen mdgen, gab es damals in Bremen nicht

Der zweite Gesch&ftsftthrer, dem die eigentliche Arbeit zufiel, war
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Dr. Gustav Wold em ar Focke*) (geb. zu Bremen 24. Januar
1810, gest. daselbst 1. Juni 1877), ein Enkel von Olb ers. Seit

1836 als Arzt in Bremen ansassig, beschaftigte er sich neben
seiner Berufsthatigkeit eifrig mit mikroskopischen Untersuchungen
uber niedere Organismen, behielt auch ein reges Interesse fiir alle

andern Zweige der Naturwissenschaft. Neben ihm und den beiden

Heineken, Vater und Sobn, kdnnen nicht mehr als hochstens

vier Manner genannt werden, welche damals in unserer Stadt

einigermassen umfassende Kenntnisse auf naturwissenscbaftlichem

Gebiete besassen, namlich Kindt, Klttver, Dr. G. Hartlaub
und der Lehrer der Naturwissenscbaften Dr. Albert Sonne n-

burg. Rechnet man dazu die bereits genannten Sammler A. H.

Norwich, Dr. von dem Buscb, Dr. Wilckens und Dr. C. H.

Schmidt, ferner den Enkel von Olbers, Dr. jur. W. Focke, den ehe-

maligen Kapitan und Weltumsegler J. W. Wendt, den Uhrmacher
und Optiker Peter Wolff, so wie den fruheren Lehrer Dr.

Kellner, den die Museumsgesellschaft zum Konservator ihrer

Sammlungen bestellt hatte, so hat man alle Namen aufgezahlt,

welche irgendwie Anspruch darauf machen kSnnen, den natur-

kundigen Kreisen zugezahlt zu werden. Man huldigte indes bei

Gelegenljfcit der Naturforscherversammlung der Erinnerung an die

verstorh^tien Grossen, indem man einen Platz zu dem Denkmal
fiir Olbfc^s weihte und eine Biiste von G. R. Treviranus in

der Stadtbibliothek aufstellte, wo schon friiher eine solche von
Olbers Platz gefunden hatte. Eine nicht unbedeutende Ausstellung

naturwissenschaftlich interessanter Gegenstande wurde vorzuglich

durch die Bemuhungen von Dr. G. W. Focke zusamraengebracht.

Der Aerztliche Verein gab aus Anlass der Versammlung die „Bio-

graphischen Skizzen verstorbener Bremischer Aerzte und Natur-

forscher* heraus , welche wesentlich dazu beigetragen haben , der

Nachwelt ein Bild mancher trefflichen Personlichkeiten zu bewahren.
Die wertvollsten Beitrage zu diesem biographischen Sammelwerke
hat Dr. Georg Barkhausen geliefert, der sowohl Olbers als

G. R. Treviranus personlich nahe gestanden hatte. Auch von

Dr. E Lorent, Dr. Ph. H ein eke n, Dr. G. Hartlaub und Andern
enthalt das Werk schatzbare Arbeiten. Die Naturforscher-Ver-

sammlung verlief somit in befriedigender Weise und hinterliess in

Bremen manche Anregungen.**) Focke hatte schon vorher einen

naturwissenschaftlichen Leseverein gegrundet
;

gemeinsam mit

Kindt und in optisch-mcchanischer Beziehung unterstiitzt durch

P. Wolff, verfolgte er die Fortschritte der Naturwissenschaft mit

grossem Interesse. Diese Manner bemuhten sich, ihre Mitbiirger

fur die verheissungsvollen Entdeckungen zu erwarmen. Dr.

Hartlaub erwarb sich grosse Verdienste um die Bereicherung

*) Abh. Natw Ver. VI, S. 489.

**) An den naturwissenschaftlichen Verhandlangen beteiligten sich

Dr. O. W. Focke, Dr. jur. W. Focke. Dr. A. Sonnenburg, J. a. Kindt,

£. Klurer, Dr. v. d. Buseh, Dr. C. H. Schmidt.

Mftl 1889. XI, 3
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und richtige Bestimmung der Sammlungen des Museums, insbesondere
der omithologischen Abteilung.

Das Jahr 1847 ist fttr Bremen ein besonders bedeutangs-
volles, indem damals die grossen Yerkehrsmittel der Neuzeit fast

zu gleicher Zeit hier eingefQhrt wurden. Die Erdffnung der trans-

atlantischen Dampfschiflffahrt , der Eisenbahn nach Hannover und
des elektrischen Telegraphen nach Bremerhaven fallen s&mtlich

in dieses Jahr. Das letzte Unternehmen ist namentlich deshalb
merkwdrdig, weil es zu den ersten erfolgreichen praktischen Ver-
wendungen der elektrischen Telegraphic gehdrte. In Deutschland
gab es damals noch keine flir den regelmassigen dffentlichen Ver-
kehr bestimmte elektrische Leitung. AusgefUhrt wurde diese

bemerkenswerte telegraphische Verbindung durch den Weltumsegler
J. W. Wendt, (vgl. Abh. Nat. Ver. VIII, S. 18). Die benutzten
Nadelapparate wurden von dem Bremer Mechaniker F H. BrQgge-
mann geliefert. Bei djesem Anlasse wurde bier auch eine Im-
pr&gnierung der Telegraphenpffthle vorgenommen, ein Verfahren,
welches damals noch ganz neu war.

Im Jabre 1854 wurde Professor Heinrich Ferdinand
Scherk*) (geb. zu Posen 27. Okt. 1798, gest. zu Bremen 4. Okt
1885) nach Bremen berufen. Yon den Mftnnern, welche 10 Jahre
vorher als Vertreter der Naturforschung in Bremen genannt
werden konnten, waren inzwischen Professor Joh. Heine ken,
E. Klttver, J. W. Wendt und Dr. Chr. H. Schmidt ge-

storben, so dass die Zahl der Gelehrten, welche sich in irgend
welcher Weise auf naturwissenschaftlichem Gebiete thatig zeigten,

noch mehr zusammengeschmolzen war. Scherk gelang es, durch
seine in den folgenden Wintern gehaltenen astronomischen Vor-
lesungen wieder weitere Kreise der Bevolkerung filr die Himmels-
kunde zu interessieren.

Das Erscheinen der Flora Bremensis im Jahre 1855 be-

zeichnete ferner einen ersten neuen Schritt auf dem Gebiete der
naturgeschichtlichen Heimatkunde.

Die folgenden Jahre brachten Manner nach Bremen, welche
sp&ter neben Kindt, G. W. Focke, Hartlaub und Scherk
im Naturwissenschaftlichen Vereine thatig waren. Es erscheint

daher angemessen, den geschichtlichen Riickblick auf die Ver-
gangenheit mit diesem Zeitabschnitte abzuschliessen , der noch zu
nahe an die Gegenwart grenzt, urn eine gleiche Art der Besprechung
zu gestatten wie die friiheren Perioden.

Es mag indes hervorgehoben werden, dass von 1855 an in

vieler Beziehung ein regeres geistiges Leben in Bremen an die

Oeffentlichkeit trat. Was im vorigen Jahrhundert einst die Deutsche
Gesellschaft in engem Kreise erstrebt hatte, das suchte der 1856
begrtlndete Kttnstlerverein in grossem Massstabe durchzuftthren

:

eine gesellige Vereinigung aller irgendwie geistig th&tigen Kr&fte.
1857 wurde der Gartenbauverein, 1862 die Historische Gesellschaft

) Abh. Natw. Ver. IX, S. 257.
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des KQnstlervereins gestiftet. Der Reisende Johann Georg
Kohl*) war nach Abschluss seiner langen Wanderjahre seit

Dezember 1858 wieder in Bremen sesshaft geworden and warde
1863 zum Stadtbibliothekar ernannt. Unter seiner Verwaltung
bat die Bibliothek nicht nor ungemein an Reichhaltigkeit gewonnen,
sondern sie ist auch durch seine Thatigkeit in viel grflsserem
Masse und for viel weitere Kreise benutzbar geworden.

5. Schlussbemerkungen.

Lassen wir schliesslich noch einmal die Reihe der Manner
an unserm geistigen Auge vorttberziehen , welche in Bremen den
Thatsachen nnd Gesetzen der Naturerscheinungen nachgeforscht
oder den Sinn fiir die Naturkunde unter ihren Mitbttrgern za
wecken nnd zu beleben versucht haben, so darf man vor alien

Dingen nicht vergessen, dass bis vor kurzer Zeit far einen berufs-

mftssigen Naturforscher in unserer Stadt keine Stelle auszufQllen

war. Bessel nnd L. Chr. Treviranus konnten, so lange sie

in Bremen waren, nur in ihren Mussestunden der Wissenschaft
leben; erst nach ihrem Fortgange wnrden sie Naturforscher von
Beruf. Umgekehrt musste Scherk, der Mathematiker und
Astronom von Fach, an der Gewerbeschule und Handelsschule

unterrichten, als er nach Bremen gekommen war. Was bisher in

unserer Stadt auf naturwissenschaftlichem Gebiete geleistet ist,

war nicht Arbeit von Fachleuten, sondern ausschliesslich von
Liebhabern.

Fttr das hiesige geistige Leben waren namentlich auch solche

M&nner von besonderem Werte, welche, obwohl sie entweder gar
nicht oder nur in bescheidenstem Masse selbst&ndige Forschungen
anstellten, mit Begeisterung die Fortschritte der Wissenschaft
verfolgten, sich durch Versuche oder eigene Anschauung davon zu

flberzeugen suchten und sich dann bemilhten, mit der lebendigen

Frische, mit der sie selbst die Erscheinungen aufgefasst hatten,

auch ihren Freunden und ihren Zuh5rern einen Begriff davon zu

geben. Solche eifrige Fdrderer der Naturforschung waren
Wienholt, Nik. Kulenkamp Sohn, Joh. Heineken, Chr.
Kindt. Ihnen reihen sich jene Manner an, welche, bei reger

anderweitiger Thatigkeit, der Naturforschung ein tieferes Ver-

st&ndnis entgegenbrachten und sich gelegentlich auch selbstthatig

nnd mit Erfolg auf naturwissenschaftlichem Felde versuchten, wie
Joh. Gildemeister und Dr. Albers. Eine andere Gruppe
bilden die rtihrigen Autodidakten , welche das Wissen von der

Natur schatzten und zugleich bestrebt waren, es praktisch zu ver-

wenden; dahin geh6rten der Vater Nik. Kulenkamp und der

Kapit&n W e n d t. Wieder einer andern Gruppe sind die Forschungs-

•) Ygl. H. A. Schumacher in Deutich. Geogr. Bl&tt. XI, S. 105.

3*
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reisenden zuzurechnen, von denen freilich Jeder seine besonderen
Ziele verfolgt hat. Verhaltnismassig leichtmit einer anderweitigen

Berufsthatigkeit vereinbar ist die Beschrankung auf einen einzelnen

besondern Zweig der Zoologie oder Botanik, das Sammeln von
Tieren oder Piianzen so wie deren systematiscbe Bestimmung.
Schwieriger schon sind eingebendere moiphologische and pbysiolo-

giscbe Untersuchungen. Alle diese Zweige der naturwissenschaft-

licben Arbeit baben in unserer Stadt ihre Freunde gefunden.

Einige wenige unserer Mitbtirger haben aber nach einer fiir jeden

gewohnlichen Gelehrten vollauf gentigenden Tagesarbeit noch die

Kraft gehabt, sich durch ihre in den Mussestunden entwickelte

Thatigkeit als Naturforscher im hochsten Sinne des Wortes zu
bewahren. Manner wie Olbers und G. It. Treviranus werden
dauernd einen Ebrenplatz unter den deutschen Gelehrten be-

haupten. Mit geringen Htilfsmitteln und in beschrankter Zeit er-

zielten sie Erfolge, durch welche sie sich den tttchtigsten Fach-
gelehrten ebenburtig zeigten.

Ohne aussere Aufmunterung, einzig und allein dem eingebornen
Forschungsdrange folgend, haben diese Manner an dem Fortschritte

des menschlichen Wissens und Erkennens erfolgreich mitgearbeitet.

lhr Wirken und Schaffen ist naturgemass teils unmittelbar, teils

auf Umwegen ftir ihre Heimatstadt von ganz besonderer Bedeutung
gewesen. Der Stand der allgemeinen Bildung in Bremen war
wahrend der Bltitezeit des Museums unstreitig hOher als an den
meisten andern Orten. Der Wert einer solchen Bildung lasst

sich freilich nicht ziifermassig schatzen. Wohl aber ist es klar,

dass sie das Verstandnis ftir die Aufgaben der Zeit fSrdern und
zu einer raschen Ausnutzung neuer Erfindungen anregen musste.
Das ist denn auch in der That geschehen; es konnte in dem ge-
schichtlichen Ruckblicke wiedeiholt darauf hingewiesen werden,
wie die Bremer Btirger in manchcn Fallen zu den ersten ge-
bflrten, welche von neuen Errungenschaften der Technik Gebrauch
machten.

In Zeiten des Aufschwunges und der gedeihlichen Ent-
wickelung hat die Stadt Bremen immer ihren Stolz darin gesetzt,

noch etwas mehr zu sein als ein namhafler Warenmarkt Nach
einem altbewahrten Grundsatze, den die klugen Lenker unseres
Gemeinwesens stets hochhielten, muss ein kleiner Staat die
Offentliche Meinung ftir sich haben. Die allgemeinen Sympathieen
gewinnt man aber am sichersten durch lebendige Teilnahme an
dem Wohl und Wehe des ganzen Volkes, so wie durch that-
kraftige Mitarbeit an seinen edelsten geistigen Bestrebungen,
also an solchen Werken, welche tiber der Parteien Hass und Gunst
erhaben sind.
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Bemerknngen zu den Bildern Bremischer Naturlorscher und
Freunde der Naturwissenschaft.

Der Gedanke, den vorstehenden geschichtlichen RCickblick

mit den Bildern der ausgezeichnetsten Manner, welche darin gc-

nannt sind, zu schmticken, reifte erst, nachdcm bereits die Arbeit

im Entwurfe vollendet war. Die M5glicbkeit der Verwirklichung

des Planes wurde durcb die freigebige UnterstUtzung einiger

Freunde des Naturwissenschaftlichen Vereins geboten. Die Bilder

von Olbers, Focke und Wendt wurden durch die Familien ge-

stiftet; die Mittel ffir die Herstellung der Piatten zu den 4ibrigen

Bildern verdanken wir den Herren Dr. med. Wilhclm Horn und
Dr. med. Heimich Pletzer.

Es war leider nicht mdglich, Bilder von Ludolf Christian

Treviranus und von Michael Rohdc zu liefern, weil es nicht gc-

lungen ist, Vorlagen aufzufinden.

Tafel

A. 1. Nikolaus Kulenkamp (Vater) im Jahre 1791.

Nach einem Bilde aus der Sammlung von Peter

Wilckens (s. oben S. 10, Anraerk.)

A. 2. Arnold Wi en holt im Jahre 1784. Nach einem
im Besitze der Familie befindlichen Oelgemalde.

(Maler nicht bekannt.) — Hcrrn Ed. Gildemeister ver-

danken wir die benutzten Photographieen der Oelbildcr

vonWienholt und Job. Gildemeister.

A. 3. Nikolaus Kulenkamp (Sohn) im Jahre 1789.

Nach einem Bilde aus der Sammlung von Peter

Wilckens.

A. 4. Wilhelm Olbers im Jahre 1789. Nach einem Bilde

aus derselben Sammlung. Yergl. A. 9.

A. 5. Johann Gildemeister im Jahre 1819. Nach
einem im Besitze der Familie befindlichen Oelgemalde
von Schoener. — In der Wilckens'schen Sammlung ist

er als junger Mann mit noch wenig ausgeprftgten Ztigen

dargestellt.

A. 6. Franz Carl Mertens im Jahre 1824. Nach einer

von seinem ftltesten Sohne, dem Kaufmanne Carl

Mertens angefertigten und durch Steindruck ver-

vielfaltigten Zeichnung.

A. 7. Johann Abraham Albers um 1820. Nach einem
Steindrucke.

A. 8. Gottfried Reinhold Treviranus um 1835.

Nach einem Steindrucke.

A. 9. Wilhelm Olbers um 1830. Nach einem in der

zweiten Auflage von Olbers' Kometen-Werk entbaltcnen

Steindrucke. Von Personen, welche Olbers in der
letzten Periode seines Lebens gekannt haben, wird dies

Bild als besonders ftbnlich bezeichnet. Es ist, wie der
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TafU

A. 10.

A. 11.

A. 12.

Herausgeber des Kometen-Werkes , J. F. Encke, an-

giebt, nach einem im Besitze der Familie befindlichen

Gem&lde gezeichnet. Den Nacbkommen von Olbers ist

das Original nicht bekannt. Vergl. A. 4.

Georg Christian Kindt im Jahre 1862. Nach
einem Steindrucke.

Johann Wilhelm Wendt im Jahre 1845. Original

im Besitze der Familie.

Gnstav Woldemar Focke im Jahre 1871. Nach
einer Photographie.
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Die Lilienthaler Sternwarte.

Ein Bild aus der Geschichte der Hiraraelskunde in Deutschland.

Von Hermann A. Schumacher.

Hiezu Taf. I-IV.

Yorwort.

Bis vor wenigen Menschenaltern bildete fflr das Fortschreiten

der Naturkunde, die jetzt tagt&glich Neues erkennt nnd benutzt,

das Vierteljahrhundert einen ganz geringfttgigen Zeitraum, eine

kurze Jahresreihe, in welcher wertvolle Frtichte nur selten ge-
diehen, hdchstens auf abgelegenen Gebieten der Forschung oder
an bevorzugten Mittelpunkten der Wissenschaftlichkeit. Ein auf
wenige Dezennien beschr&nktes, noch dazu fast ausschliesslich

uberirdiflche Dinge darstellendes und auf nieders&chsischer Biihne

sich entfaltendes Einzelbild aus jenem Bereich der Gelehrten-

geschichte hervorzuheben ist deshalb kein leichtes Untemebmen.
Im Gebiete der Naturwissenschaften liegt uns heute sogar

die n&chste Yergangenheit schon fern. Gerade deshalb ist jeder

Rflckblick auf ihre jttngsten Aufschwtinge etwas Heilsames und
Ermuntemdes, selbst wenn er auf die noch wenig ausgebildete

Astronomie der Urgrosseltern oder auf vereinzelte Anfange in

einem unbedeutenden Moordorfe f&llt — denn auch die modernen
Riesenbauten der Naturkunde ruhen auf den Grundlagen, welche
frfihere Generationen bald hier, bald dort zu Stande gebracht
haben: mfthevoll, in wirklich grossartiger Fassung bloss stellen-

weise, meistens unfertig und unverwendbar. Da die Stufen fiir

nnser heutiges Arbeiten schon vor den neuesten Entfaltungen ge-

grflndet worden sind, wird die Wissenschaft, die auf ihnen weiter

wandelt, von denjenigen modernen Forschern und Bahnbrechern,
welche dankbar ihrer Yorg&nger sich erinnern, in wQrdigster Weise
geehrt.

Jede Werkst&tte wahrer Wissenschaft ist ein Heiligtum, oft

nicht w&hrend der Zeit ihres Bestehens, aber immer far die Nach-
welt; mag solche Statte als gross oder als klein erscheinen, mOgen
die in ihr gepflegten Lehren ewige Gtiltigkeit erlangt haben oder
der Schw&che alles Zeitlichen anheim gefallen sein. So ist auch
das kleine Lilienthal wie ein Orakelort zu verehren und wohl eines

frommen Besuches wert.

Digitized byGoogle
s



40

Den erBten Anstoss zu solcber Wallfahrt nftch den jetzt ver-
gessenen Arbeitsplatzen an der W5rpe hat mir nicht LektUre oder
Studium gegeben, sondern der Fund von handschriftlichen Auf-
zeichnungen, deren Zahl bald durch verwandtscbaftliche und freund-
schaftliche Beziehungen vergrossert wurde. Auf rein persOnlichem
Wege bin ich SchrSter, Harding, Bessel und den anderen
Mannern, die auf jenef kleinen Btihne einmal eine Rolle gespielt

baben, naher getreten; von ihren Worten habe ich viele auf-

gezeichnet, nicht ganz genau so, wie das ein stenograpbischer

Uebertrager oder ein Urkundeneditor machen wUrde, aber doch
bei aller Anpassung an die BedUrfnisse zusammenhangender
Darstellung historisch, individuell-charakteristisch.

Mehrfach ist auch jene Statte von mir besucht worden ; bald
war ich allein, bald mit Freunden. Dabei habe ich sie naturlich

mit dem Blicke einer friiheren Generation angeschaut und aus dem
Versenken in die Vergangenheit ein Verstandnis fiir die friiheren

Bewohner, ihr Leben und Treiben, ein Mitempfinden im Grossen
und Kleinen zu gewinnen gesucht.

Der Hintergrund des Bildes sollte den neueren, die Ent-
wicklung der Sternkunde schildernden gelehrten Werken, nament-
lich J. H. von Madler's Geschichte der Himmelskunde (1873),
It. Wolfs Geschichte der Astronomie (1877), A. M. Clerke's

Topular history of astronomy during the XIX. Century (1885) ent-

nommen werden; allein nur selten erwiesen sich diese sonst so
wertvollcn Biicher als verwendbar fiir die Einzelheiten , deren
Wiedergabe nicht in tiefen und schweren Farben gemalt werden konnte,

sondern nur mit vielen verschiedenen Tinten und kleinen Niianzen.

Um dies bunte Detail fachmassiger Benutzung zugangig zu
machen, die hoffentlich bald in einer umfassenden Biographie von
Olbers bessere Anhaltepunkte erhalt, sind dem Geschichtsbilde einige

Verzeichnisse beigefiigt worden, welche die Beurteilung erleichtern.

Von sehr vielen Seiten hat diese Arbeit freundliche Unter-
stiitzung erfahren, nicht bloss in Lilienthal und Bremen, nicht bloss

durch Verwandte, Freunde und Gesinnungsgenossen, sondern auch
auf manchen Sternwarten und von manchen Universitaten Mittel-

europas. Moge keiner von Denen, welche versichert haben, an
d<ir kurzen Geschichte der Lilienthaler Observatorien ein reges
Interesse zu nehmen, durch das Wenige, das dargeboten wird,

enttauscht werden.

Bremen, 1. Mai 1889.

Hermann A. Schumacher.
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Einleitung.

Bevor Dampfkraft und Elektrizitat ihre schnell und weithin

wirksarae Herrschaft begannen, hat schwerlich jemals eine dcr

Naturwissenschaften das enge Bette des Fachstudiums so breiten

und machtigen Stromes iiberflutet, wie die Himmelskunde wabrend
der letzten Dezennien des vorigen and der ersten des jetzigen

Jahrhunderts. Sie ergriff damals die Vertreter der von einander

entferntesten Benife : Leute des Staatsdienstes und des Ackcrbaus,

Exzellenzen and Landschallehrer , Jaristen und Pastoren, Aerzte,

Offiziere and Masiker, Manner and Fraaen. Der Antrieb war ein

ungemein verscbiedenartiger : bald sonderliche Liebhaberei fQr ein-

sames Sinnen und bald Lust an einem als vornehm erscheinenden

Gelehrtentum , bald Hang zum Atheismus und bald biederster

Gottesglaube ; bier zeigt sich eine von siderischen Epopoen und
spharischen Harmonieen schwftrmende Ueberschwanglicbkeit und
dort die scbarf denkende, logisch sich aufbauende Mathematik,
bier Unbegrenztheit des Phantasieenfluges, dort eifriges Ausnutzen
einer die Schranken des wirklichen Sehens immer weiter hinaus-

scbiebenden Tecbnik. Damals wurde in den Sternen gelesen von
Bewunderern, Beobachtern und Rechnern, von Technikern und von
Forschem, auch von Phantasten, da Mancher hoffte, beim Aufblick

zum Firmamente die Unvollkommenheit des Menscbendaseins und
die Ratselhaftigkeit der Volkerscbicksale, all das grosse und
kleine Elend der Gegenwart, zu vergessen. So stand es nament-
lich in dem wabrend der zweiten Halfte des vorigen Jahrhunderts
60 ungliicklichen Deutschland, welches Sternwarten von wirklicher

Brauchbarkeit noch ebenso entbehrte, wie andere Httlfsanstalten

fur geordnete Erforschung der Naturgebiete. Freilich gab es da-

mals in einigen deutschen Universitaten und Residenzen sogenannte

Observatorien, Anstalten, welche optische Werkzeuge nach Oben zu
richten vermochten; aber diese kamen so wenig zu erheblichem

Nutzen, wie die meistens mit ihnen verbundenen LehrstUhle fur

Mathematik and Physik, welche nur selten neue Aufgaben ver-

folgten ; wurde doch durch beide Hulfsmittel in der Regel bloss die

allgemein herrschende Dilettantenlust gesteigert, ohne dass wahr-
haft wissenschaftlicher Einfluss sich offenbarte.

Auch die 1737 erftffnete Gottinger Universitat besass eine

Sternwarte. In einem Turme der alten Stadtbefestigung belegen
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und mit einer Professor ftir Mathematik und Physik verbunden,

war sie zuerst ein kttmmerliches Mittelding, wenngleich ihr ein so

tttcbtiger Gelehrter, wie Johann Tobias Mayer, die besten Jahre
seines Lebens widmete; allein bald zeichnete gerade sie sich vor

alien anderen gleichartigen Statten in Deutschland aus. Was die

Forschernatur jenes ernsten, leider nor so kurze Zeit wirkenden
Astronomen nicbt vermocht batte, gelang seit 1763 dem geist-

reichen Wesen des zweiten Sternwarten-Vorstehers, eines frQheren

Juristen, der jetzt den verschiedensten Interessen lebbaften Geistes

nachging. Abraham Gotthelf E&stner fesselte bald durch seinen

persdnlichen Verkehr und seine Vorlesungen, sogar durch
die scheinbar trockensten Stoffe, eine grosse Zahl derjenigen jungen
Leute, welche mit leidlicher Bef&higung in das Gdttinger Stadium
eintraten, auch wenn sie lediglich praktischen Fftchem sich zu
widmen gedachten.

K&stner hauste kaum in dem durch Mayer's frtthen Tod leer

gewordenen Observations-Turme, da gesellte sich zu seinen Schttlern

und Verehrem ein noch nicht zwanzigj&hriger Erfurter, der mit
gl&nzenden Empfehlungen seiner heimatlichen Lehrer, aber keines-

wegs mit gl&nzenden Geldmitteln, zur Universitfttsstadt an der
Leine gewandert kam. Am 17. M&rz 1764 wurde Johann Hiero-
nymus Schrdter vom Prorektor Vogel immatrikuliert und zwar
wegen Armut unentgeltlich. Rudolf Augustin Vogel, Professor und
Doktor der Medizin, selbst aus Erfurt gebtirtig, ttberblickte sofort

die Verh&ltnisse des jungen Mannes; von schweren Sorgen war
schon dessen Grossvater umgeben gewesen, seitdem er zu Anfang
des Jahrhunderts die so viel bedr&ngte polnische Heimat verlassen
und, beinahe flftchtig, mit seiner Familie nach Erfurt sich begeben
hatte, wo dann drei nunmehr auch verstorbene hdchst ehrenhafte
Sdhne ebenfalls miihsam sich hatten durchschlagen mQssen; der
Mittlere dieser Drei, Paul Christian Schrdter, VogeFs persdnlicher
Bekannter, war Anwalt gewesen und von seiner Frau Regina, ge-
borner Streckroth, mit mehreren Kindern beschenkt worden, von
denen das ftlteste schon frtth gestorben war. Seinen Nachkommen
hatte der Jurist nur wenig zu hinterlassen gehabt, abgesehen von
Tugenden und Anlasen; sie erbten eine beinahe eigensinnige Be-
harrlichkeit beim Arbeiten, vorztiglich beim mechanischen, eine fast

naive Genauigkeit im Grossen wie Eleinen, besonders beim Rech-
nungsstellen, eine ausgepr&gte Yorliebe ftir Musik, namentlich for
die kr&ftige der Blasinstrumente. Beim Tode des Vaters (9. Januar
1754) hatten die jtingeren Kinder ausserhalb Erfurts untergebracht
werden milssen ; die einzige Tochter, Elisabeth geheissen, war mit
dem ftltesten, aber doch mehr als zehn Jahre jtingeren Binder in
Erfurt geblieben und dort unter Mtihen und Selbstopferung so weit
gekommen, dass ihr Pflegling in Gdttingen als Scholar sich pr&sen-
tieren konnte.

Studiosus Schrdter, geboren am 31. August 1745, genannt
nach VogePs frtthestem Lehrer, dem Erfurter Professor Dr. med.
Johann meronymus Eniphof, hatte in der Kurmainzischen Residenz
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an der Gera, einer halben Universit&tsstadt, zuerst Theologie ge-
trieben; nan aber sollte Jurisprudenz studiert werden: die zu
Gftttingen in bdchsten Flor stehende Wissenschaft. Dieser gab
sich Schrdter denn auch eifrigst bin, obwohl ihn K&stner mehr
nnd mehr' fesselte nicht bloss wegen der VorzQglichkeit seiner

physikaliscben and mathematischen, besonders astronomischen Vor-
trftge, sondern auch wegen seiner herzlichen Teilnahme. Dieser

Professor kftmmerte sich um Schrdter's persdnliche Angelegen-
heiten auf das Liebenswttrdigste : eine grosse Httlfe fttr den neon-
zehnjfthrigen Mann, der sich selbst ern&hren mnsste und vor dem
Weender Thore auf einem kleinen Stttck Land fttr die Winter-
nahrung Rflben und Wurzeln pflanzte, auch durch Unterrichtgeben,

namentlich im Lateinsprechen and Musikblasen, etliche Groschen
Terdiente. Die gate Laane, die K&stner so aasnehmend wohl
gefiel, liess sich durch keine leibliche Not trtiben, ebenso
wenig der emste Stadieneifer. Im Winter 1765/6 konnte Sckrdter

schon den schwierigen, Lehn- and Staats-Recht, Reichs-Prozess and
Reichs-Verfassung behandelnden Vorlesungen des vielgelehrten

Johann Stephan Piltter folgen. Damals wohnte er noch in der

Stadt and zwar in einem engen Gelass beim Tischler Kleinhans

in der Rothestrasse ; bald aber sollte es besser werden. Der in

weiten Kreisen als bescheidener and frfthlicher Gesellschafter gern

gelittene Student lernte n&mlich Frtthling 1766 einen zur Zeit in

Weende angestellten Amtsschreiber kennen, einen Pastorensohn aus

Einbeck, der auch frQher Theologie studiert hatte, Friedrich

August Lueder. Dieser nahm den am etwa zehn Jahre jttngeren

Mann nicht bloss fttr den Winter 1766/67 zu sich nach seinem

dicht vor Gdttingen belegenen Wohnsitze ; er verschaffte ihm auch
fttr den folgenden Sommer eine Hauslehrerstelle zu Horneburg
bei Stade, welche einige Geldmittel einbrachte, sodass im Herbst
der joristische Unterricht abgeschlossen werden konnte.

Nachdem die im Kurfttrstentum Braunschweig-LOneburg vor-

geschriebene staatliche Prtifung bestanden war, hatte der Vor-

bereitangsdienst fttr eine Anstellang za folgen. Schr&ter sagte

Gdttingen Lebewohl; am schwersten wurde ihm der Abschied von

K&stner's Kabinett und Sternwarte; es begann eine praktisch-

juristische Thfttigkeit nicht ganz selbst&ndiger Art, die etwa zehn

Jahre dauern sollte.

Der neue Amtsschreiber ging zuerst nach dem kleinen, an

der Weser bei Calenberg und Hameln belegenen Amtsgerichtsorte

Polle, dann kam 1770 das gewerbefleissige Harzst&dtchen Herzberg,

wo in jenem Jahre Lueder als wohlbestellter Amtmann sich an-

sassig gemacht hatte; derselbe pachtete dort die grosse Dom&ne,
wodurch sein gern begrttsster neuer GehQlfe die Landwirtschaft

bald kennen und sch&tzen lernte. Schr&ter liebte damals , ausser

Musik, vorzttglich ungest&rte und einsame Bergtouren, die ihm
immer in lebhafter Erinnerung blieben. Noch nach vielen Jahren

schrieb er einmal: wWer weiss nicht, wie manche kontrastierende

Ttaschong oft der Mondschein verarsachet; onvergesslich bleibt

Digitized byGoogle



44

mir der bezaubernde Anblick, den ich Juni 1775 in der heitersten

Sommernacht and zwar am Mitternacht, gerade zor Zeit des Voll-

mondes, als dieser am hochsten stand, auf dem Brocken hatte:

da sab ich mehrere Meilen weit das seltenste Gemiscb landschaft-

licher Schattierungen unter mir, wobei gar manches Tauscbende
mit unterlief." Obwobl sich Schroter auf seinen M&rscben gem in

den Anblick des Himmels und der Natur yertiefte, — er hatte

eine aussergewflhnlich starke Sehkraft — war er tiberaus eifrig

im Amt; so scbrieb er 1776 eine umfassende Schrift liber das
gesamte Dienstverhaltnis der Administration Herzberg: eine

Arbeit, die ftir so vorztiglich gait, dass sie lange Jahre hindurch

unbescbrankt amtlichen Ansehens sich erfreute; sie drang mit
Klarheit in alle die verwickelten Fragen des Bergbaus, wie der
Landwirtschaft ein und zeigte eine grosse FQlle praktisch und
tlieoretisch erworbener Kenntnisse. Zweifelsohne flffnete sich nun
eine schnelle und sichere Beamtenlaufbahn ihrem Verfasser, welcher,

eben in die dreissiger Jahre eingetreten, nach fester Anstellung

und eigener Hftuslichkeit sicherlich sich sehnte.

Die erste grosse Wendung in dem Leben von Schroter bildete

die Berufung yon Herzberg nach Hannover; sie erfolgte im Jahre
1777 als Anerkennung der Beamten-Tttchtigkeit. Der bisherige

Amtsschreiber wurde Sekretar bei der koniglicben Kammer, das
ist : bei der Kurftirstlichen Regierung des lftngst in England
residierenden Konigs George des Dritten. Trotz allcr Aeusser-
lichkeiten, wie z. B. einer eigenen glanzenden, aber hauptlosen

Hofhaltung, war damals die Abh&ngigkeit der deutschen Kurlande
von dem grossen Inselreiche schon eine tiefgreifende; ja was von
Gutem und Ttichtigem in Hannover vorhanden war, ging oder kam
scheinbar oder wirklich tiber den Kanal.

Dieser fremdlandische Zug bertihrte sogar das btirgerliche

Wesen in der Stadt; ihn sptirte Hoch wie Niedrig. So auch die
Musikanten- und Mechanikcr-Familie des Hautboisten Isaac
Herschel. Der zweite der Sohne dieses Mannes, Wilhelra, der
vor kurzem seine Schwester nach England nachgeholt hatte, erzahlte
damals wahrend ciner zweiten Anwesenheit viel tiber das gross-
artige englische Leben und noch mehr tiber allerlei Instrumente,
die er kunstvoll ftir reiche Leute herstelle. Diese Instrumente
wurden dann von einem dritten Sohne, dem in Hannover allgemein
beliebten Johann Alexander, mit um so grdsseren Eifer erlautert,

als sie meist der Astronomie galten; ein vierter Sohn, Dietrich,

noch ein recht junger Mann, schrieb dazu nus England ganz merk-
wtirdige Briefe tiber die Himmelsbeobachtungen , die mit solcben
Werkzeugen seit Kurzem gemacht wttrden. Derartiges war be-
sonders interessant ftir den bei den Herschels verkehrenden,
musikfrohen Schrttter. Ibm machte das Kammersekretariat nicht
so viel Mtihe, als erwartet war; denn fast alle Massnahmen und
Bestimmungen gingen langsamen Schrittes, weil die wichtigeren
von ihnen erst in London vorgelegt werden mussten. Ohne be-
sonderes Gefallen an dem grdsseren stadtischen Leben und Treiben,
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nahm er daher nicht bloss die Musik, sondern auch andere friihere

Liebhabereien wieder auf; er holte fast vergessene, aus der
Stadienzeit bei Kastner stammende Bttcher wieder hervor, mathe-
matische wie astronomische, z. 6. den Atlas novus coelestis yon
Johann Gabriel Doppelmaier , ein Geschenk seines Gdttinger Be-
scbQtzers. So kam er allmahlicb zu eigenen Himmelsbeobachtun-
gen; sie wurden anfanglich mit Instrumenten angestellt, welche
gewohnlichen Optikern gelegentlich entliehen waren. Das blieb ein

dttrftiges Arbeiten, mussten doch sogar Rabmen und Sprossen der
Fenster als Projektions-Mikrometer dienen ; nach und nach besserte

sich das Handwerkszeug. Dietrich Herscbel befreundete sicb, als

er mit einigen beim Bruder erworbenen Kenntnissen 1779 aus
England zurfickkehrte, mit dem durch seine stets frflhliche Stimmung
ansprechenden, neuen Bekannten der Familie und wurde ihm dabei

behQlflicb, ein brauchbares achromatisches Fernrohr zu erlangen.

Dies StQck, ein dreifttssiger Dollond, bildete fur mehrere
Jahre SchrSter's einzigen Schatz ; der Wert desselben wurde durch
HinzufQgung eines Mond- und Sonnen-Mikrometers eigener Kon-
struktion alsbald crhoht. Die ersten Beobachtungen galten 1779
dem Monde und der Sonne. Da dieMondkunde nach den Gottinger

Erfahrungen, trotz Tobias Mayer und seiner Nachfolger, offenbar

noch in den Anfangen lag, schien die Wahrnahme, dass stidlich

bei dem als Kircher bezeichneten Mondflecken zwei vorzQglich^hohe

Randberge bisweilen betrachtlich gegen den gesamten iibrigen

Mondrand sich auszeichneten
,
ganz besonders erfreulich zu sein.

Fflr die Beobachtungen der Sonne bildeten die Flecken den Aus-
gangspunkt, obne dass dabei die sogenannten Fackeln beriick-

sichtigt wurden. „Obwohl ich sehr oft innerhalb der dunklen
Flecken und ihrer sie umgebenden Nebel in schmalen Zwischen-
raumen von mancherlei Gestalt den lichten Grund der Sonne
wahrnahm, begnUgte ich mich mit den bisherigen Deutungen,
konnte nur nicht recht begreifen, warum so grosse Beobachter,

wie Scheiner , Hevel und Cassini , eine derartig augenfallige Er-

scheinung ftir etwas Besonderes gehalten haben sollten; ich be-

trachttte diesen Gegenstand als erschopft und beschrankte meine
Beobachtungen auf die Flecken." Diese wurden durch Projektion

znerst im Januar, Marz und April 1780 abgezeichnet, sechs Tafeln.

Dann folgten im Laufe des Jahres noch sieben grdssere und zwar
in Herzberg, wo der Kammersekretar seiner Gesundheit wegen
auf dem Schlosse bei Lueder die einen Monat lange Ferienzeit

verbrachte. Die Arbeiten begannen dort bald nach der Ankunft,

17. August, wie es denn im Tagebuche heisst: „Heute, eine Stunde

nachdem ein Blitz auf das Schloss gefallen, Nachmittags zwischen

4 und 5 Uhr, habe ich zum ersten Male die Sonnenflecken mittels

des Mikrometers nach ihrer Lange und Breite ausgemessen, um
ihre Fortrttckung mit mathematischer Gewissheit zu erkennen,

auch das Gefundene niedergezeichnet.u Den Tafeln folgten bald

Einzelbilder, z. B. am 17. November 1780 die der grdssten bisher

gefondenen Sonnenflecken. Auch der Sonnen-Durchmesser wurde
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zu bestimmen gesucht, ebenso der Mond-Durchmesser, fQr den sich

29' 27" 30"' ergab. Von den Planeten interessierte am meisten

die Venus. Bei ihr hielt Schrftter sich von dem wirklichen Dasein

eines nicht unbetr&chtlichen Dnnstkreises Qberzeugt, weil der vor-

zQglich starke Abfall des Lichtes beim Ab- and Za-Nehmen von

dem ftusseren Rande bis zur Erleuchtongsgrenze, and zan&chst

vornehmlich an dieser, sich zeigte. Auch das Betrachten des

Merkur schien von Anfang an nicht ganz ohne Ergebnis zu bleiben.

„Den 11. September 1780 beobachtete ich ihn vom Morgen bis

zum Abend, es waren mir alle Umstande gdnstig; damals stand

der Planet ftber 17 ° von der Sonne ab and war vor deren Auf-

gange vom Horizonte schon ziemlich entfernt; der Himmel war
ausserordentlich heiter and der Horizont aaf dem Herzberger

Bergschlosse so frei, dass ich anfanglich mit einer 95 maligen and
in der Folge mit einer 130 maligen VergrSsserung beobachten and
mit dem nordOstlich dariiber stehenden Mars and dem Regalas

Vergleiche machen konnte; der Stem schien beinahe halb er-

leuchtet zu sein ; seine Phase, seine HSrnerspitzen and sein starkes

Licht hielt ich den Eigentflmlichkeiten der Venus fttr durchaus

ahnlich. Unter gleichen Verb&ltnissen wurde der Merkur auch am
14. September, einen Tag nach seiner grOssten westlichen Aus-

weichung , angef&hr halb erleuchtet wahrgenommen und mit dem
Mars verglichen, welcher bei seiner fast grOssten Entfernang von

der Erde, am 11. September nur ungefahr halb so gross sich

zeigte und nach seiner geringeren Lichtstftrke am Morgen des

14. Septembers in der helleren Dammerung nicht mehr mit blossen

Augen gesehen werden konnte."

Den Jupiter nebst alien Trabanten and den braanen Streifen

sah SchrOter am 3. Mai Nachmittags bei Sonnenuntergang ziem-

lich deutlich, verfertigte eine Abbildung and liess diesen Anf&ngen
bald weitere Beobachtungen folgen. Am 3. Oktober wurde die

erste Observatio quoad Martem niedergeschrieben.

In diesen astronomischen Versuchen war bereits Zusammen-
hang, wenn auch nicht System; Scbrdter nahm aber auch jede

Gelegenheit wahr, urn seine noch geringen Kenntnisse zu erweitern,

wie bei dem Beobachten eines Zodiakallichtes oder einer Mond-
finsternis, so auch bei der Berechnong der PolhShe .von Herzberg,

fflr die er am 21. August 51° 29' 30", am 26. 51° 30/ and am
25. Dezember 51° 32' fand, natttrlich wenig befriedigende Ziffern.

Die Hauptsache war, dass die gelehrte Bescb&ftigong keineswegs
bloss Liebhaberei blieb , sondem eine Aeusserung wirklich wissen-

schaftlicher Geistesschulung , Bekundung echten Forschersinnes

wurde.

Darin, ein Arbeitsziel fest ins Auge zu fassen, ward der

Kammersekretftr immer mehr best&rkt durch seinen Herzberger
Freund Lueder, eine jener einheitlichen Naturen, welche nichts

Halbes zu ertragen vermdgen. So wurde denn auch der n&chste

Winter wieder eifrigst den Himmels-Beobachtungen gewidmet. Am
20. Dezember 1780 bot sich zu Hannover in einem Hofraume der
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seltene und lange unvergessliche Genuss, die s&mtlichen fflnf

Hauptplaneten deutlich wahrnehmen and mit einander vergleichen

zu kftnnen; Merknr stand damals nocb sechs Tage vor seiner

grdssten westlichen Abweichung von der Sonne; norddstlich ttber

ibm Saturn; gleich diesem waren Mars and Jupiter gut sichtbar;

die Aehnlichkeit zwischen Merkur und Venus war wiederum eine

grosse.

Solchem Astronomie-Kultus trat immer mehr fachm&ssiges
Stadium zur Seite und zwar besonders mit Hfllfe der ersten

Scbriften jenes frilheren Musikanten Wilbelm Herschel, deren Yer-
ftffentlichung durcb die Londoner Philosophical Transactions das
grOsste Aufseben erregte. Im Jahrgang 1780 dieser vomehmsten
Zeitschrift fttr astronomische Dinge wurde von Herschel der Licht-

wechsel eines merkwtirdigen Sternes und dessen Abst&nde von
benachbarten Sternen besprochen; sodann wurden Teile derMond-
oberflache beschrieben und dabei die Hdhen einiger Mondberge
derartig bestimmt, dass die bisher als gtlltig betrachteten An-
nabmen eines Galilai und Hevel in Zweifel zu Ziehen waren; der

folgende Jahrgang behandelte die Frage, ob die Rotationen der

Erde und die der ilbrigen Planeten einander in alien Zeiten gleich

blieben, woftir Beobachtungen des Jupiter und des Mars angefQhrt

und Abbildungen der auf ihnen sich zeigenden Flecken vorgelegt

warden. Kaum war dies Buch erschienen, so kam auch die Kunde,
Herschel habe mit einem von ihm selber hergestellten , sieben-

fflssigen Fernrohre einen bisher unbekannten Wandelstern gefunden,

den spater Uranus getauften Planeten, und sei wegen dieser

grossen, das gesamte astronomische Wissen umgestaltenden Ent-

deckung des 13. Marz 1781 vom Konig George ganz besonders
geehrt, ja sogar zum kOniglichen Astronomen nach Slough bei

Windsor unter den glanzendsten Auszeichnungen berufen worden.

Bald erzahlte sich Hannover, es werde im Frtihlinge 1782 der

Musiker sein letztes Konzert geben und fernerhin nur noch der

Himmelskunde dienen. Freilich war derartige Gltickswendung in

den deutschen Landen der englischen Krone unmdglich ; denn es

sah im EurfQrstentum Braunschweig-Ltineburg doch nur recht

dflrftig aus. Liess sich aber nicht vielleicht auch ohne besondere
Fflrstenhuld ^ein Umschwung erreichen, wenn dilettantisches Wesen
ganz abgestreift und far die Wissenschaft als solche mit voller

Seele gearbeitet wurde? Bald fasste SchrOter den Entschluss der
Selbsthfllfe ; er wollte energisch dem Herschel'schen Yorbilde folgen

und wirklich systematisch zum Astronomen sich ausbUden.
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I.

Schroter'fl Llllentlialer Anftinge.

Dieselbe Zeit, die Herschel's Leben von Grand aus nm-
gestaltete, wurde auch fttr seinen in Hannover iramer eifriger

arbeitenden Bewunderer und Nachabmer entscheidend ; Schrdter
vertauschte n&mlichMai 1782 die Landeshauptstadt mit einem gar
abgelegenen, an grosse Moore grenzenden Orte, welcber noch
immer weit and breit nach einem alten, schonvor etwa anderthalb

Jahrhunderten aufgehobenen Nonnensitze „das Kloster" genannt
wurde. Der fast ganz auf eheraaligem Kircbengrund befindliche,

hdchstens itnfhundert Bewohner zablende Anbau biess amtlich seit

den altesten Zeiten „das Lilienthal", nicht etwa nach einer frischen,

blQtenspendenden Umgebung, sondern nach dem ehrwiirdigen, der
Mutter Gottes geltenden Blumensymbol ; er lag, eine starke Meile

von der befestigten, altbekannten Reichsstadt Bremen entfernt,

jenseits des durch Ueberschwemmungen unbequemen Wumme-
Flusses, von sparlichem Geholz umstanden, an einem kleinen, die

\V6rpe genannten Moorgewasser.
Von Schroter war der Plan solcher Uebersiedelung schnell

gefasst worden ; die Ausftthrung geschab aber nur langsam. Schon
Anfang 1781 hatte der Kammersekret&r aus dem lieben Herzberg
erfahren, dass dahin ein Jurist versetzt worden ware, welcher dem
kurfttr&tlichen Amte Lilientbal bislang mit vorgestanden babe,
n&mlich bis zum Tode des nicht-recbtskundigen Forstinspektors

Georg Ludwig Klippe ; der friihere Httlfsbeamte Heinrich F. Meyer
hatte erzablt, dass die als vereinsamt wenig begebrte, aber jeden-

falls mit einem Rechtsgelebrten zu besetzende Stelle vielerlei Vor-
zQge darbiete, welche ein kluger, der Landwirtscbaft sich be-

fleissigender Haushalter trefflich verwerten konne. Freund Liider

hatte Schrflter energisch zugeredet und die erforderliche, 2000
Reichsthaler betragende Sicherstellnng versprochen; dieBewerbung
war wirklich schon im Marz 1781 in Anbetracht der Gesundheit

erfolgt und die Anstellung am 13. April.

Solche Wendung in SchrOter's Leben schien, wenn sie auch

nicht dem Herscherscben Glttcke gleich kam, fttr die Studien

eine grosse Zukunft zu eroffnen; in der Stille des Lilienthals

konnten sie gewiss gedeiben, wenn sie aucb nicht die HerschePsche

Hohe erlangten. Zum Geschlecht der Geistesriesen zu gehdren,

bildete Schroter keineswegs sich ein. Er wusste auch sehr gut,

dass es in dem Moordorfe recbt einsam sein werde, dass dort in

seiner Umgebung wohl kaum eine einzige gleichgesinnte Seele zu

erwarten sei, schwerlich selbst in der so enge sich abschliessenden

Nachbarstadt Bremen — aber fttr die Mangel der Erde ent-

schadigte doch sicherlich der Himmel, und auf diesen setzte er

heiteren Sinns seine Hoffnungen.
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So begann frdhlich and getrost der neae Oberamtmann SchrSter,

begleitet yon seiner Schwester Elisabeth, seiner fast mtttterlichen

Ereieherin, die Reise, welche sein ganzes Leben bestimmen sollte.

Das so hftufig den englisch-hannoverschen Zorn herausfordernde,

meist nnbotm&ssige Bremen durfte auf solcher ersten Fahrt
nicht berOhrt werden; es wurde vielmehr schon in Ottersberg

der alte, wohl noch aus der Aebtissinnen-Zeit stammende Lilien-

thaler Federwagen bestiegen, der nur langsam weiter kam. Nan
grog's zanftchst nach Hemelingen, dann fiber die alte Vahrster

Strasse zu der Rbiensberger und weiter zu der Horner BrQcke,

Ton wo ein seit ongef&br zehn Jahren bestehender, etwas erhdhter

Steindamm bis nach der Vorstrasse and dem Breitenwege fiihrte,

zweien der schlechtesten and anergriindlichsten Strecken, die weit

und breit sich finden liessen. Endlich war die schmucke, ja statt-

liche Dorfschaft Borgfeld erreicht und bald darauf , nach dem
Ueberschreiten einer steinernen, etwa vor 25 Jahren erbauten,

gerade mit Maibftnmen gescbmfickten Brficke, das ersehnte Ziel.

Der letzte Bremer Chronist schrieb liber eine solche Tour in jener

Zeit: „Bei nasser Witterung, besonders im Frfthling and im Herbst,

von Bremen nach Lilientbal zu fahren : das unternahm nicht leicht

Jemand, der nicht etwas beherzt im Fahren war oder nicht Un-
beqaemlichkeiten missachtete."

Im Kloster Lilienthal gab es frShlichen Empfang unter

Ffihrung des freundlichen Pfarrers Johann Heinrich Pfannkuche,

welcher in dem benachbarten Trupe , einem alten Dorfe , seinen

Wohnsitz hatte und sofort fiber Land undLeute unterrichtete, be-

sonders fiber die beiden benachbarten Pfarreien, fiber die viel

Mtere von Sankt-JQrgen und die ganz neue von Worpswede; der

lebhafte Mann sprach auch unverzfiglich fiber Musik, als habe er

bereits einige Kenntnis von den Liebhabereien des neuen An-
kftmmlings. Zu den Honoratioren des Empfangs gehorte ausser-

dem ein erheblich alterer, etwas schweigsamer Hen, der aus

Lauenburg an der Elbe schon vor ungef&hr dreissig Jahren als Ver-

messungsbeamter hertiber gekommene Jttrgen Christian Findorf;

der war nach der Erbauung der einsamen Worpsweder Kirche

znm bremisch-verdischen Moorkommissar ernannt worden und traf

am Maitage gerade von BremervSrde ein, keineswegs um den
neuen Herrn Oberamtmann zu begrUssen, sondern um dem jungen

Prinzen Frederic, dem zweiten Sohne, des Kurffirsten-Kdnigs, der

aus Stade erwartet wurde, das Geleit nach den noch ziemlich

neuen Moorkolonien zu geben, welche, 37 an der Zahl, ganz be-

sonderer Gunst der Regierung sich erfreuten.

So interessant diese beiden ersten Bekanntschaften sein

mochten, war doch fttr Schrirter die zur Zeit wichtigste Person

der Amtschreiber Johann Friedrich Nanne, in der zeitweiligen Ver-

waltung des Amtes der Nachfolger jenes Meyer. Der junge Herr

xeigte zuerst die ktoftige Wohnung, das dicht am rechten W5rpe-
Qfer sich erhebende Amthaus; es war nftmlich der zur feierlichen

1UI 1IM. XI, i
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Einfiihrung berufene Bremerv6rder Oberamtmann Georg Ernst Meyer,

der frtiher in Lilienthal gestanden hatte, noch nicht eingetroffen.

Das grosse alte Geb&ude bildete mit Stallung, Zehntschauer,

Torf- and Brenn-Haas den Sitz einer betr&chtlichen Landwirtschaft,

welche nicht bloss den gepachteten Domanialbesitz durch eigeoe

Arbeit und durch Erhebung von Korn- and Tier-Zebnten ver-

wertete, sondern auch an den Fortschritten der neoen Kulturen

in den weitausgedehnten, als herrenlos von der Krone beanspruchten

Mooren mit Nutzen teilnahm. Im Vergleicb zu derartigen Land-
wirtschaftsertragen waren die Sporteln und die Einnahmen aus so-

genannten Rechnungsftihrungen nnr von geringer Bedeatang.

Dieser Betriebs - Mittelpankt bestand aus dem Rest der

frttheren Klosterbauten ; in Wirklichkeit entstammte katholischen

Zeiten aber Nichts, als die Glocke in dem Dachreiter und der

Keller unter der Wohnung, denn das auf den alten Grundlagen
in den frilheren Ringmauern stehende Geb&ude war Ende des

vorangehenden Jahrhunderts durch einen Oberk&mmerer von
Schilden, dem alles Klostergut verpf&ndet gewesen, stark umgebaut
worden und diesen Umbau hatten dann die beiden sp&teren, noch
durch grosse Bilder verherrlichten Amtleute Meiners, Anton
Friedrich 1736 und Konrad Friedrich 1740, mit solcbem Erfolge

fortgesetzt, dass fiber der Erde von dem ursprtinglichen Bauwerke
nichts mehr zu erkennen war.

Das zimmerreiche , im oberen Stock lediglich drei grosse

Gem&cher darbietende Amthaus hatte nach Vorne nicht nur einen

breiten Hofplatz, dessen hohe Dflngerhaufen vielversprechend

waren ; es hatte dort auch einen ger&umigen, an Gehdlz stossenden,

haupts&chlich zu Haushaltungszwecken dienenden Garten ; zwischen

beiden erhoben sich einige stattliche B&ume; vor ihnen stand die

alte, &u8serlich noch wohlerhaltene Klosterkirche mit ihrem kleinen

westlichen Turme.

Trotz ihrer Einsamkeit hatte die Stfttte, wo SchrSter astro-

nomische Forschungen als Lebensaufgabe betreiben wollte, in ihrer

nachsten Umgebung manches Ansprechende. Leider zeigte keines

der alten Geb&ude sich fttr die Aufstellung eines noch so kleinen

astronomischen Apparates als angemessen; deshalb wurde dafttr

im Amtgarten ein neues Pl&tzchen ausgesucht. Schon w&hrend
des Aufschlagens dieser hdchst einfachen, dem Aeusseren nach
Scheunen ahnlichen Baulichkeit begannen die ersten gelehrten Ar-
beiten, n&mlich die Bestimmungen der Polh&he des Platzes mittels

eines einfiissigen Quadranten, der noch in der letzten hannover-
schen Zeit angekauft war. Die Ermittelungen hatten far den
Augenblick kein ausreichendes Ergebnis ; es mussten eben bessere

Instrumente beschafit werden.

Dazu, das Mangelnde mdglichst schnell zu erlangen, trieb

nicht allein das Beispiel des Herscherschen Erfolges, sondern auch
die Aufmunterung eines Mannes, dessen astronomische Jahrbttcher,
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Himmels-Erl&aterangen and Gestirn-Karten in letzter Zeit QberatiB

anregend auf Schrdter gewirkt hatten. Es wandte sicb nftmlich

Johann Elert Bode, der wackere Hamburger, jetzt Astronom der

Berliner Akademie der Wissenschaften, in seinem Eifer, Mitarbeiter

for seine Zeitschrift zu finden, auch nacb Lilienthal, und Schrdter,

der noch keiner wirklich wissenschaftlichen Leistung sich ffthig

fohlte, sandte ihm Ende 1782 als Beweis guten Willens eine

„Anweisung zur genauen Anfertigung von kttnstlichen Himmels-
oder Erd-Kugeln, obwohl derartige Globi bloss als beil&ufige

Io8tramente geschfttzt werden kdnnen.* Er erz&hlte, wie er seine

nor einen Pariser Fuss im Dorchmesser haltenden pappenen
Kngeln nach vieler Bearbeitung and zarter Polierung belegt habe
mit den neaesten , nicht kaufbaren , aber durch Gelegenbeit er-

haltenen Karten von Lalande and Bonn6, die unter Genehmigung
der Pariser Akademie herausgegeben seien ; die Kageln seien mit
den genauesten Teilmaschinen versehen, far die der Mechanikus
Johann Christian Drechsler in Hannover die Messingarbeit mit sich

auszeichnender Geschicklichkeit angefertigt habe. Die technische

Behandlung der Eugeln und der Meridiane, Eleister und Leim-
wasser, Kitt und Kreide wurden beschrieben; aber endlich erschien

als die Hauptsache die Klage, dass for den Himmelglobus jene

franzOsischen Karten doch nicht vollst&ndig ausreichten: „ich kann
nnmdglich den Wunsch unbezeuget lassen, dass Sie die Mtlhe

flbemehmen mftchten, fQr Kenner und Liebhaber der Sternkunde
zu wahrem Vergntigen und wirklichem Nutzen nach dem Modell
Hirer eigenen vortrefflichen Karten Ausschnitte for eine Himmels-
kugel zu veranstalten."

So der erste SchrOter'sche Beitrag fflr das Berliner Jahr-

buch, die hervorragendste astronomische Fachschrift, die Deutsch-
land damals besass. Professor Bode nahm das einfache Schreiben

gern auf; denn auch ihn ttberwaltigte noch die mechanische Seite

seiner Wissenschaft.

Dank der erneuten Bemtlhungen von Dietrich Herschel
and der Vermittlung des for Astronomic sich interessierenden

kur - s&chsischen Gesandten in London, des jungen Grafen
Heinrich von BrQhl, Ubernahm es der vielbeschaftigte und
kaum* zur Ruhe kommende Kdnigs-Astronom in Slough, eine Be-
steliung des Lilienthaler Oberamtmanns in die Reihe der sehr ge-

wichtigen Auftrftge einzufQgen, welche ihm nicht nur aus England,
sondern auch vom Kontinent von vomehmster Seite her zugingen.

Herschel erbot sich for ein Fernrohr Kewton'schen Systems vier-

fttssige Spiegel nebst allem Zubehdr herzustellen, lieferte die

Sachen aber erst nach mehr als JahresMst ; die Montierung wurde
teils durch Drechsler in Hannover hergestellt, teUs in Lilienthal

selb8t von Schrdter und dem Forstschreiber Wackerhagen, der
allerlei Gewandtheiten besass. wEndlich,

u schrieb Schrdter am
15. Juli 1784, „endlich ist mein Neutonianer in vdllig gutem Stande;
ich habe gegen Herschel wegen der beiden von ihm gdtigst be-
•orgten Spiegel ausserordentlich viel Verbindlichkeit, ihr Preis
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betrftgt nur etwas ttber 31 Thaler in Louisdor. Mein grosser
Spiegel von 48—50M Brennweite und etwa 48

/4
M Durchmesser ist

so ausserordentlich genaa gearbeitet, dass ich von einer 70maUgen
bis zu einer 30Omaligen Vergrdsserung unter gttnstigen atmo-
sph&rischen Umstftnden tiberall keine Bedeckung der Deutlichkeit

halber nOtig finde; gegenw&rtigen Brief lese ich noch immer auf

800 Fuss Entfernung. Zu einem siebenschuhigen Teleskop, das
sechs Zoll Oeffnung vertr&gt, kosten zwei Spiegel mit Okular-
vorsfttzen 138 Thaler." An die Anschaffung eines solchen In-

strumentes, des dritten Sehwerkzeugs der Sternwarte, dachte
Schroter sofort und trat deshalb unverzQglich durch Vermittlung
des Grafen Brlihl in Yerbindung mit Herschel. Am 20. Juli 1785
Ubersandte dieser seine beiden letzten Schriften, die liber Doppel-
steroe und Ordnung der Himmel, entschuldigte in franzdsi-

scher Sprache die in der Ablieferung der bereits fertigen Spiegel
eingetretene Verzogerung und sprach sich unter Hinzufiigen einer

Zeichnung fiber Konstruktion und Maasse des Rohres eingehend
aus. „Wollen Sie was Genaueres liber diese Punkte wissen, so
schreiben Sie mir, bitte, auf dem Postwege, der kfirzer und
sicherer ist; hoffentlich ist Ihre Adresse: Oberamtmann SchrOter
zu Lilienthal bei Bremen, fiir die Post deutlich genug."

Das dritte seiner astronomischen Instrumente wollte Schrdter,

abgesehen von den Spiegeln, selber herzustellen versuchen; zur
gleichen Zeit betrieb er auch schon, da seine Einnahmen sich

gtinstiger gestalteten, mit grosser Energie und Beharrlichkeit

die Errichtung eines eigentlichen Observatoriums.

Gleich nach einem harten, wegen schweren Hochwassers
geradezu qualvollen Winter, bereits im Friihlinge 1785, war damit
begonnen, die „Scheune" zu einem wirklichen Geb&ude zu erheben.

W&hrend dieses langsam vorangehenden Umbaues geschahen
wieder einige Beobachtungen, die des Mondes systematisch und
die anderer Gestirne gelegentlich. Dann ward abermals versucht, die

Polhdhe der Arbeitsstatte genauer festzustellen als bisher mdglich
gewesen : eine schlimme Aufgabe, da Bremens Polhdhe keineswegs
zweifellos bekannt war. „Nach der topographischen Vermessung des
Lilienthaler Amtbezirks durch den geschickten und wegen seiner

grossen Verdienste um die Kultur der Bremischen Moore bekannten
Moorkommissar Findorf ist der Abstand des Ansgarius-Turm von
der Sternwarte gleich dem Cosinus eines Winkels von 46° 46'

multipliziert mit 3' 53" im Bogen; werden diese von der Polhdhe
der Sternwarte abgezogen, so betrftgt die von Bremen 53° 4' 32"".

Zu einem besseren Resultate war auch jetzt nicht zu gelangen.

Als diese Berechnungen fertig waren, konnte die astrono-

mische Werkstatt als vollendet betrachtet werden. Hocherfreut
schrieb SchrOter am 2. Juli 1785 nach Berlin : „Meine kleine, jetzt

ftir mich zweckmftssig hergestellte Sternwarte bestehet aus zwei
tlber einander gebauten, mittelmftssigen Zimmern und einer sehr
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bequem eingerichteten viereckigen, da wo es nfltig, mit Blei

tiberlegten Kuppel. Auf dem obersten Zimmer, welches alle

Teile des Himmels zu beobachten gestattet, befindet sich mein
geringer Vorrat von Instrumenten und astronomischen Bttchern.

Unter der Kuppel, welche vier schrage Schiebfenster und Elappen
besitzt, durch die ich meine Teleskope nach jeder Himmelsgegend
bis zum Zenith frei richten kann, steht ein neuer Quadrant, ein

dreifiissiger, aufeinem freien, mit dem Fussboden nicht zusammen-
hangenden Balkenlager; ihn benutze ich auch mit bestem Erfolge

statt eines Mauer-Quadranten und Passagen-Instrumentes. Ferner
besitze ich jetzt eine astronomische, von Gretton in London ver-

fertigte Monats-Pendeluhr mit Pendel nach Inspektor KOhler's Vor-
schlag und ein acht Tage lang gehendes englisches Chronometer,
sodann einen einfiissigen bolzernen Quadranten, einen Kometen-
sucher von Ayscough in London, einen neuen dreiftissigen Azimuth-
Quadranten und die von mir selbstgefertigten Globi."

Mit solchem ziemlich ansehnlichen Apparat wurden zunftchst

die Mondforschungen nach dem Vorbilde von Tobias Mayer un-

ermttdlich fortgesetzt: Abends, Nachts und Morgens, immer, wenn
die Atmosph&re es gestattete. Neben der ersten Liebe, der zur

Selene, dauerte auch die zweite fort, die zur Sonne; es war doch
gar zu merkwiirdig, dass am 10. November 1785 an ihrem Ostlichen

und westlichen Rande zwei verschiedene Stellen sich zeigten, wo
weder ein dunkler, noch ein leichter Nebelfleck befindlich war,

aber doch etwas Schattiertes, als wenn es marmoriert ware, hell

und dunkel, beides in der Farbe der Scheibe ; waren die leuchtenden

Teile etwa das, was die alten Astronomen Sonnenfackeln genannt
hatten?

Zur selbigen Zeit wurden auch Planeten-Beobachtungen wieder

aufgenommen; sie fuhrten seitOktober 1785 sehr rasch zu allerlei

Ergebnissen, besonders hinsichtlich der Jupiter-Trabanten. Eine
Verarbeitung der diese betreffenden Details eignete sich offenbar zu

wissenschaftlicher Yeroffentlichung, zum ersten Eintritt in den
Kreis der bisher nur angestaunten Fachgelehrten. Schnell erhielt

Professor Bode eine kurze Nachricht; gleich darauf verdffentlichte

derselbe eine ausftihrlichere Darlegung in deutscher Sprache und
fast ebenso rasch erfolgte eine selbstandige franzosische Be-
arbeitung. Durch diese stellte sich Schroter recht gliicklich seinen

Forschungsgenossen vor ; zugleich brachte er durch sie auch seine

nfthore Umgebung dahin, das bisher kaum verstandene Treiben

auf dem Klosterhofe besser zu wiirdigen. Die Beamten des welt-

lichen und geistlichen Staates im Kurftirstentum h6rten von der

franzosischen Schrift mit vielem Bespekt und ebenso die vornehmen
Herren in Bremen. Dahin kam der Aufsatz am 2. Februar 1786
durch ein Schreiben, welches Schroter an den Doktor der Medizin
Wilhelm Olbers richtete, in demselben wurde ausserdem iiber

Herschel'sche Teleskope und die vermutliche Lange von Lilienthal
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resp. von Bremen, gehandelt. Der damals 28Jahre zfthlende and
erst kurze Zeit in seiner Heimat wirkende Arzt war in Lilienthai

durch Kftstner bekannt geworden, welchen es sehr interessierte,

dass der bremische Pastorensohn , sein frtiherer Schttler, nicht

nor astronomische Liebhaberei besass, die in Beobachten von
einzelnen Sternen oder yon Sonnenfinsternissen schon frtth sich

geaussert hatte, sondern auch nach und nach zu einem grossen
Schatz mathematischer Kenntnisse gelangt war, namentlich durch
Berechnung yon Kometenbahnen. Olbers sandte die Schrdter'sche

Mitteilung an eine seit einigen Jahren bestehende vater-

stadtische Gesellschaft, die sich die physikalische nannte und da-

mals gerade yon der stillen Neustadt Bremens nach der vor-

nehmsten Mitte der Altstadt ubergesiedelt war, urn in einer

ehemaligen Domkapitel-Kurie als ^Museum" den Kreis ihrer Be-
schaftigungen zu erweitern. Die wtirdigen Herren, welche in dieser

Gesellschaft geboten, stellten die Bliite stadtbremischer Aristokratie

dar und betrieben ihre Angelegenheiten feierlich nach der Vftter feier-

licher Art; zu ihnen zahlten zwei Doktores Oebrichs, die Pastoren
Dttsing und Heeren, der Dr. med. Arnold Wienholt, der Aeltermann
Nonnen, der Bat Wichelhausen, sowie die Herren Deneken und
Gildemeister. In so auserlesenem Kreise wurde am 6. Februar
das Lilienthaler Schreiben vorgetragen und sodann beschlossen,

der Herr Oberamtmann moge bedankt werden far den ttber-

sandten Aufsatz und sei mit Zustimmung der Gesellschaft zu
ersuchen, wenn er zur Stadt Bremen komme, bei der jedesmaligen
Zusammenkunft der Gesellschaft zugegen zu sein.

Wie far andere Beifallsausserungen, welche seinen ersten

astronomischen Versuchen zu Teil wurden, war Schrdter auch far

diese Bremer Aufmerksamkeit sehr dankbar; er schrieb an den
Uebermittler derselben: „Die rOhmliche Einrichtung des dortigen

Musei gereichet in der That Bremen zur Ehre und yerspricht die

wichtigsten Vorteile; urn so mehr rechne ich das Zutrauen, das
diese wflrdige wissenschaftliche Gesellschaft durch Euer Wohl-
geboren verehrliche Zuschrift ausgesprochen hat, mir zur wahren
Ehre an ; Euer Wohlgeboren kdnnen desshalb mit aller Zuverl&ssig-

keit darauf rechnen, dass es mir zu einem besonderen Vergnilgen ge-

reichen wird, wenn ich vermOgend sein sollte, durch meine Be-
miihungen zum Zweck dieses rUhmlichen Instituts etwas bei-

zutragen.*

Trotz der Anerkennungen war SchrOter selbst mit seinen

bisherigen Leistungen keineswegs zufrieden. Sie besassen noch
nicht genflgenden thatsachlichen Halt, weil die Instrumente noch
immer unzureichend waren; sollte in Lilienthai Grdsseres vollbracht

werden, so waren die dortigen Werkzeuge noch mehr zu verbessem
und zwar, wenn auch Manches in Deutschland, z. B. das Maschinen-
werk yon Drechsler, hergestellt werden konnte, besonders durch
Herschel, welchem noch immer jeder Quartal-Courier Anfragen
und Auftrftge aus Lilienthai Uberbrachte. Unter solchen Umst&nden
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bildete die Ankunft der Spiegel fQr ein siebenf&ssiges Teleskop
geradezu ein Ereignis. Die Absendung hatte Herschel schon durch
einen Brief vom 10. Februar 1786, in welchem er auch yon seinem
im Beginn begriffenen vierzigfOssigen Riesen-Fernrohr gesprochen,

in Lilienthal angezeigt; endlich traf dort am 26. April das Er-
sehnte glilcklich ein. „Es sind zehn verschiedene Oknlare dabei;

auch habe ich zugleich einen ganz vortrefflichen Sternausmesser
mit dem schansten Schrauben-Mikrometer erhalten." Am 12. Juni

war Einrichtung, Zusammensetzung and Eonzentrierang des neuen
Fernrohre8 vollendet; das znr Direktion dienende Maschinenwerk
war genaa nach der einfachen , aber vortrefflichen Erfindnng von

Herschel eingerichtet. „Bis jetzt", so schreibt Schrater am 13. Juni

waiter, „babe ich damit erst einmal und zwar bloss den Mond
beobachten kannen; ich zweifle aber nicht, dass das Instrument in

seiner Wirknng einem Huyhgens'schen Objektivglase von 123 Fuss
Brennweite gleichkommen wird. Fttr einen vortrefflichen Lambert-
schen Sternausmesser mit zwei Schrauben-Mikrometern habe ich

dem Mechanikus Drechsler in Hannover 5 Louisdor gezahlt."

Auf die Erlangung seines dritten grdsseren Instrumentes war
Schrater sehr stolz : „Meines Wissens bin ich der Erste in Deutsch-

land, welcher der freundschaftlichen Gflte eines Herschel solch

einen Reflektor verdankt; aus verschiedenen , von einigen Ge-
lehrten innerhalb und ausserhalb Deutschlands mir zugekommenen
Zuschriften muss ich urteilen, dass das Yerlangen nach der-

gleichen vorzttglichen Werkzeugen ziemlich allgemein sei.
u Der

Apparat kostete 600 Reichsthaler ; seine Yergrdsserungen hielten

10 Nummern: von 1 = 74fach bis 10 = 1200fach; seine Auf-

stellung in Lilienthal erregte besonders in Bremen Aufsehen, wo
der genannte Olbers am 21. August im Museum aber Schrdter's

neue Arbeiten sprach, vorzttglich fiber den Fortgang der den

Jupiter treffenden Untersuchungen.
Es hfttte das Vorbild der HerscheVschen Leistungen wohl

von eigenen Versuchen an der Wdrpe abschrecken kannen, galten

jene doch in der ganzen zivilisierten Welt fQr Wunderwerke : dem-
ungeacbtet trieb Schrater immer eifriger technische SelbgthUlfe,

z. B. stellte er ein Scheiben-Lampen-Mikrometer her, um den

Durchmesser einer planetischen Scheibe und auch die nardliche

oder sfldliche Abweicbung vom scheinbaren Mittelpunkte nach

Graden ablesen zu kannen, ein sinnreiches, aber doch, gleich alien

damaligen Rivalen, immerhin nor unvollkommenes Instrument;

es wurde am 4. November 1786 zuerst bei der Fortsetzung der

Jupiter-Beobachtungen in Anwendung gebracht. Gleich darauf

jubelte Schrater: „Der Jupiter-Trabant liess sich ausserordentlich

deutlich beim Vorflbergang aber der Scheibe erkennen: ein herr-

Bche8 Bild, ein seltenes Schauspiel! Hier der Trabant, dicht

neben ihm sein Schatten, beide rundbegrenzt , beide scheinbar

flberein gross, Alles klar zu erkennen. Durch die Vergleichung

dor Naturwerke erhebt sich der forschende Geist zu einem all-

gemeinen Blick in das Unendlich-Grosse der Schapfung und die
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Aehnlichkeit , sowie die Mannigfaltigkeit , die sich allenthalben

darin offenbart, wird zum Preise des unendlichen Urhebers ein-

leuchtender."

In solchem Gedankengange war es, dass Sctardter am
22. Febraar 1787 mit grossen Lettern in sein Tagebuch eintrug:

„Incipit topographia lunaris." „Seit 1785 kam ich zu dem Ent-

schluss, lediglich zu meinem Vergnttgen an eine Mondtopographie
Hand anzulegen und mich dnrch Bereisnng des Mondes schadlos

zu halten fiir manche nor entworfene Reise auf der Erde, welche

mir das Schicksal wegen meiner Offizialgesch&fte nicht gewfthret

hat. Ich babe jetzt fiir solche Reise vorziiglich geeignete In-

strumente, die ihrer Eonstruktion nach bisher kaum bekannte
Vergrosserungen ergeben: allein einem gnt gettbten und immer
unverdrossenen Beobachter bleibt doch noch bei sehr reiner Luft

und sehr hoher Elevation des Mondes eine st&rkste, z. B. tausend-

fache, Vergrdsserung zur weiteren Untersuchung vorbehalten, wenn
er Uebung, Zeit und Geduld mit jenen Voraussetzungen zusammen
bringt." Eine Abbildung der verschiedenen Teile der Mond-
oberfl&che, ihrer Berge und besonders ihrer merkwilrdigen Rillen,

war in der That ein ausnehmend schwieriges, nur bei grossem wissen-

schaftlichen Enthusiasmus mogliches Unternehmen , das die ge-
nauesten Zeichnungen und sorgfftltigsten Berechnungen erforderte.

Schon bei dem ersten Anfange dieser Arbeit schrieb sichSchrdter
den Denkspruch auf: „Von Unternehmungen , welche nur in Jahr-

hunderten reifen kflnnen, darf man nicht gleich Frtichte verlangen.

Das gilt vom Grossen, wie vom Kleinen, von der Erforschung der
Sterne, wie von der Artbarmachung der Moore. Wenn ein Forscher
irrt, namentlich ein Beobachter, so muss er das eingestehen und
kann das ohne Schande, sofern er aus Grttnden irrt. Ich zeichnete

heute um 7 Uhr einen Lichtflecken im Monde und fand urn 10 Uhr,
dass die Stelle nur senkrecht beleuchtet sei. Die Mondrillen haben
auf der Erde keine Analogie; es sind tiefe Spalten in felsiger

Oberflftche, oft 7* Meile breit und viele Meilen lang, vielleicht

ausgetrocknete Wasserlftufe, vielleicht bei der AbkOhlung der Rinde
entstandene Brtlche."

So wurde es in dem Lilienthale mit der heiligen Himmels-
kunde heiliger Ernst. Schrdter blieb freilich in seinem Arbeiten
allein; denn nur gelegentlich unterstatzte ihn ein aufgeweckter
Jttngling, wie z. B. der Candidatus juris Nahe oder der Forst-

schreiber Wackerhagen; allein die Einsamkeit schien gar nicht

driickend zu sein. Ueber triibe Stimmungen hob der musikalische

Sinn hinweg, der vielfach auch nach Aussen bin sich geltend

machte; so wurde auf dem kleinen Turme der Marienkirche an
Festtagen ein Morgen-Choral geblasen und dann durch Trompeten,
Posaunen und Pauken der Haupt-Gottesdienst eingeleitet; die erst

zwanzig Jahre stehende Orgel Hess SchrOter 1787 von Friedrich

Petersen aus Hamburg umbauen, wobei durch Yerkauf neu-
hergestellter Kirchensitze noch eine besondere, zur AusschmUckung
des Gotteshauses bestimmte Easse sich gewinnen liess. Schwieriger
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als das neoe Kirchen-Instrument, war ein brauchbarer Organist

zu beschaffen ; denn zunftchst musste der KfLster Golze, trotz seiner

Er&nklichkeit, beibehalten werden; die Musik gedieh aber doch
und zog manche Freunde nach Lilienthal, besonders den enthusiasti-

schen Bremer Magister Wilhelm Mailer, der in freundschaftlichen

Beziehungen zum guten Pastor Pfannkuche stand.

Die Haupteigenschaft, die SchrOter for ein abgeschlossenes

Leben befahigte, war ein merkwflrdig zfther Fleiss. Yon Zeit zn
Zeit wnrden ausfiitarliche Arbeitsplftne entworfen, z. B. „Observanda
fflr den Winter 1787/8: 1) Bedeckungen vom Monde; 2) als

Hauptbeschaftigung Beobachtung und Yerzeichnung der Mondflecken

unter alien Schattenwinkeln fiir die Topographiam lunarem; ge-

nauere Feststellung der Mondrillen, die auf unserem Planeten ohne
Analogic ; sind es wirklich felsige Spalten ? 3) Jupiters-Yerfinsterung,

aber nicht anders als zu sehr gelegenen Zeiten; 4) ebenso bei

Yer&ndernngen der Jupiter-Flache, jedoch ist auf den glanzenden

Lichtflecken und den sUdlichsten Streifen sorgfaltig Rttcksicht zn

nehmen, ansserdem auf die schwarzen Flecken; 5) Yortritte aller

Jupiter-Trabanten zu beobachten und darnach ihre Durchmesser
zubestimmen; 6) Beobacbtungen der Sonne fortzusetzen ; 7)Doppel-
und vielfache Sterne nachzusehen und Supplemente zu geben;

8) insonderheit auf Sigma im Orion zu merken; 9) die Nebelsteme
zu beobachten; 10) Mars in Ansehung der Atmosphflre unter-

suchen, z. B. ob sich die Flecken sebr oft und mannichfaltig, wie

im Jupiter, ver&ndern; 11) auf etwaige Flecken im Saturn sorg-

faltig passen ; 12) die Venus genau beobachten in Betreff ihrer

Rotation und Atmosphare; 13) das grosse Teleskop noch konzen-

trieren und alle Yergrdsserungen beider Fernrdhre genau be-

rechnen, das Scheiben-Mikrometer und beide Observationsplatze

ganz in Ordnung bringen" u. s. w.

Derartige Arbeitsplftne entwarf Scbrdter jedes folgende Jahr
mit unermttdBchem Eifer.

Der Lilienthaler Amthof besass 1788 zwei gut eingerichtete

astronomische Beobachtungs-Stellen. Das siebenfQssige Teleskop

hatte sich nicht wohl zugleich mit den beiden anderen Fernr5hren

im ersten Observationshause unterbringen lassen; zu seinem Gunsten
war daher das ftlteste und kleinste Instrument, der dreifOssige

Dollond, ausquartiert worden und zwar nach einem im Amtgarten
neuerrichteten zweiten Gebaude, einer kleinen hdlzernen Rotunde,

welche den Namen des Urania -Tempels empfing. Zwei Be-
obachtungsplfttze und doch nur ein Beobachter! Wirklich schien

der Lilienthaler Eremit sich verdoppeln zu wollen. Die damals
gemachten Mondbeobachtungen , z. B. aber die Linn6-Gegend,

haben eine bewunderungswUrdige Genauigkeit jeder Kritik gegen-

fiber bewahrt ; alle sonstigen Beobachtungen beruhten auf ge-

sunder Kraft, Schulung und Fleiss; weitergehende physikalische

Experimente mit Luftpumpe und Rotationswerkzeugen interessierten
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sogar Ortseingesessene nnd Nachbam; bo Herrn Pastor Runge in

Borgfeld, den wackeren Tischler Brfinings, den Forstschreiber,

den Rechtskandidaten, ja den Gartner and den Kutscher.

n.

Olbers and die ersten Arbeiten von Schrdter.

SeitEinkehr der Sternenkande inLilienthal waren nor wenige
Jahre yerflossen, als die scheinbar so abgelegene Gegend gerade
fflr naturwissenschaftliche Beobachtungen als sehr gfinstig sich

zeigte ; es wnrde n&mlich der einsamen Sternwarte eine stets bereite

Anregong zu Teil, ein reicher, geistiger Zustrom. Solche von
Aussen kommende Einwirkung musste bei Schrdter, um Qberhaupt
zur Geltung zu gelangen, in sich krftftig sein; denn er war ate

Gelehrter eine durchaus eigenartige Natur yon beharrlicher Selbst-

thatigkeit, die fremde Impulse wenig sch&tzte, geschweige auf-

suchte, nnd als Oberamtmann , kar&stlich-kdniglicher Wftrden-

trftger, war er keineswegs gewillt, einer ausserhalb des bohen
heimischen Beamtenkreis stehenden Persdnlichkeit mehr ein-

zuraumen, als gerade die Umst&nde geboten. Ueber die Schwierig-

keiten, welche ans derartiger Abgeschlossenheit entstanden, half

ihn am ehesten der ftltere Brnder des Astronomie treibenden

Bremer Arztes hinweg, ein Bekannter yon Lneder, der Doktor der
Rechte, Theodor Olbers, welcher als geborener Hannoveraner mit
der innerhalb der Reichsstadt noch befindlichen korf&rstlich-kdnig-

lichen Intendantur, der Johann Christian Dankwerth vorstand, viel-

fache Verbindungen hatte and aach in dieser gem jaristische

Kollegen aus den Nachbarorten Bremens einfahrte; das war bei

dem Oberamtmann keine schwierige Aufgabe, seitdem dessen ge-

lehrte Bestrebungen mehr and mehr Anerkennang errangen.

Dr. Wilhelm Olbers interessierte sich fttr cfiese Arbeiten mit
andaaerndem Eifer and sachte sie in Geleise za lenken, in welchen

sie wirklich natzbringend werden konnten. So yeranlasste er es,

dass gleich nachNeajahr 1788 aus Lilienthal an Professor Bode eine

Sammlong yon acht bemerkenswerten Abhandlangen abging. Unto
diesen „Beitrftgen<( betrafen zwei noch technisch-mechanische Sachen

;

vier waren aus HerschePschen Schriften oder Mitteilungen her-

rtihrende Uebersetzongen, welche die Fortschritte des wissenschaft-

lichen Stndioms zeigten; die beiden haaptsftchlichsten Abschnitte

enthielten aber gewichtige, eigene astronomische Arbeiten: erstlich

die Beobachtungen and Folgerangen fiber die Rotation and Atmo-
sph&re des Japiters and zweitens Gedanken fiber eine Mond-
Topographic samt allgemeinen, die Beschaffenheit der Mondfl&che
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behandelnden Bemerkungen. Diese von Abbildungen begleiteten

Ifonduntersuchungen fUhrten bald zu einem regen Briefwechsel,

den Olbers in jeder Hinsicbt zu fordern suchte. An ihm be-

teiligte sich der gemeinsame Lehrer K&stner, der ja auf liebens-

wQrdigste Weise aller seiner Schiller sich annahm, wennschon er

die Gdttinger Sternwarte unverantwortlich yernachlassigte. Auch
der berfihmte Joseph Lalande, welcher noch am Pariser College

de France seine Berliner Erinneningen hochhielt, trat mit Schroter

in Verbindnng.

Je tiefer von diesem die grosse Aufgabe erfasst wurde,
nm so deutlicher zeigte. sich die grundlegende Bedeutung der

Mondtermessung des noch immer bewunderten Tobias Mayer.
Den 9. August 1788 markierte dessen langjahriger Verehrer durch
die Worte: „Heute beschloss ich nach wiederholter Ueberlegung,
die Arbeit dieses Unsterblichen wenigstens vorerst zum Ausgang
fQr die Verdffentlichnng meiner Mond-Topographie zu nehmen;
denn far die Zeichnangen mfisste ich, um genttgende Genauigkeit

zu erhalten, mein siebenftissiges Teleskop immer mit einer vierzig-

bis fttnfzigmaligen Vergr5sserung versehen, wenn die ganze Scheibe

dorchgehen sofite; es ist nun jedesmal die Lage des zu ver-

zeichnenden Flecks durch einen Winkel nach Quadraten mit einem
anderen Punkte anzugeben; bei den Projektionen muss ein fUr

alle Mai das festgesetzte Distanzverhaltnis beibehalten werden,
wie £8 auf den Mess-Stangen beider Projektions-Maschinen angegeben
ist; darnach werden far mich alle landschaftlichen Gemftlde bei-

l&ufig 68/7 mal im Durchmesser so gross, wie in der Mayer'schen
Darstellung; meine Generalkarte wird mithin 46*/« englische Zoll

im Durchmesser halten, w&hrend die Mayer'sche 7,7 Zoll halt

;

die bereits frtther abgezeichneten Mondflecken sollen so viel wie
mdglich toils unter denselben, teils unter anderen Erleuchtungs-

winkeln mit den neueren Erscheinungen verglichen werden, um in

scheinbar zuftllige Yerftnderungen eine vielleicht allgemeine, aber
doch gewisse Einsicht zu bekommen ; alle topographischen Kleinig-

keiten, welche den Naturforscher nur irgend entfernt interessieren

kdnnen, sind zu beschreiben.u

Wahrend systematisch, aber langsam die Mondforschung fort-

schritt, die ton Olbers nur im Allgemeinen gebilligt wurde und
auch manche IrrtQmer zeitigte, z. B. die Annahme einer Mond-
atmosphare, hatten die Beobachtungen fiber die Sonne bereits

besseren Abschluss gefunden, was besonders von Olbers anerkannt
und freudig hervorgehoben wurde.

Ebenso erfreulich, wie das Interesse in Bremen, war ffir

Schrdter die Teilnahme, welche seit einiger Zeit die liebe alte

Vaterstadt Erfurt bekundete. Da bestand noch die kur-mainzische
Akademie der nfitzlichen Wissenschaften , die gern den frttheren

Buhm der Erfurter Universitat wieder beleben wollte, und ihn

schon im Oktober 1787 zum Mitgliede gewahlt hatte; ihr gehdrte
auch Christian Reinhard an, ein Schulgenosse yon SchrOter, seines
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Zeichens auch Jurist, seit Kurzem aber Professor der Mathematik.
Dieser hatte, sobald nur Etwas liber die Lilienthaler Arbeiten be-

kannt geworden war, sich bemiiht, irgend einen in sein neaes
Professorenfach schlagenden Beitrag zu erhalten. Das gelang
auch in einigen Monaten; denn Schrdter sandte eine Abhandlung
„tiber die Sonnenfackeln und Sonnenflecken samt beil&ufigen Be-
merkungen tiber die scheinbare Flftche, die Rotation und das Licht

der Sonne" ; diese Arbeit wurde der Akademie am 2. Juni 1788
yorgelegt und kam alsbald auf deren Eosten zur Verdffentlichung.

Am 25.Februar 1789 schrieb ihrVerfasser hocherfreut an Others:

„Vor einigen Tagen erhielt ich von dem preussischen Kammer-
prasidenten, dem Freiherrn von Dacherttden als Direktor der
kur-mainzischen Akademie, vorlftufig ein schdnes Exemplar meiner
Abhandlung; diese ist zu einem kleinen Buche angewachsen. Die
fiinf Kupfertafeln, welche der Direktor der Erfurter Zeichenakademie
selbst gestochen hat, sind besser als die Berlin'schen ausgefallen.

Nun wird noch eine Abhandlung tiber Mondvulkane vor Ostein von
der Naturforschenden Gesellschaft zu Berlin herausgegeben ; dar-

uber ist, wie mir der junge Herr Dankwerth, mein st&ndiger Gast,

erzfthlte, Herr Obrist-Wachtmeister von Zach base, obwohl ich an
ihn mit der grdssten Hoflichkeit schon vor geraumer Zeit ge-
schrieben habe; damals hat er mich keiner Antwort gewOrdigt;

das hatte er doch wohl bei einem anlernenden Unter-Wachtmeister
thun kdnnen."

Derartige Yerstimmung war entschuldbar; denn Franz Xaver
von Zach, ehemals Jesuitenzdgling, dann Offizier, dann Professor der
Mechanik, beschaftigt mit dem Bau einer herzoglich sachsischen Stern-

warte auf dem Seeberge bei Gotha, war ein in Deutschland und auch
in England einflussreicher Herr. Fttr England kam noch ein anderer
Misston hinzu: Herschel's Mondforschungen wollten mit den
Lilienthaler Besultaten durchaus nicht stimmen ; diese Verschieden-

heit ftthrte zu eindringlicher Klage bei Olbers, ja zu Bitte urn

Rat und Httlfe. „Da ich die Wahrheit tiber Alles achte, haben
mich Herschel's Messungen, die Angaben selbst wie auch die an-

gewandten Methoden, geradezu beunruhigt; ich schatze den Mann
iiberaus hoch, aber ich priife doch am liebsten selbst und komme
dabei mit ihm in scharfen Widerspruch, wovon Qbrigens ohne
Not das Publikum nie etwas erfahren soil. Das flttchtige Wesen,
das sich bisweilen bei Herschel's grossem Genie zeigt, muss
Astronomen sehr anstOssig sein; dass ich in Ansebung der prak-

tischen Fehler Herscherscher Methode mich nicht tausche, weiss

ich mit alter Bestimmtheit, sollte ich aber hinsichtlich der Theorie
irren, so bitte ich Sie, mich gfltigst zurecht zu weisen. tf

Trotz solcher Olbers anvertrauter Zweifel an der eigenen

Leistungsfahigkeit empfing Schrdter immer mehr Anerkennung.
Vielversprechend stieg am Gelehrtenhorizont sein Name empor.
Als der eines tUchtigen Forschers wurde er nicht bloss in Bremen
und Erfurt anerkannt, sondern auch in Berlin, wo Professor Bode
es veranlasste, dass Schrdter in die Gesellschaft Naturforschender
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Freunde aufgenommen wurde, and in Gdttingen, wo Georg Christian

Lichtenberg mit Lilientlial Briefwechsel and Instrnmentenaastausch

ankntlpfte. Vorztlglich beachtenswert erschien Scbrftter Qberall als

Besitzer der besten Sehwerkzeuge ; denn der Wert der mechanischen
Hfllfsmittel ward noch immer sehr hoch geschatzt, obwobl die

Riesenkon8truktionen yon Herschel wegen feuchter Niederschlage

and kleiner Spiegelverschiebungen nor geringe Dienste leisteten.

Gar b&ofig wiederholten deutsche Gelehrte als angeblicbe

Sacbverst&ndige den Schrftter'schen Ausspruch: „Ja, wie Cassini,

wie Huyhgens staunte, wenn sie darch ein Lilientbaler Teleskop
solch vollkommen deutlicbes Bild der Mondscheibe oder der Sonnen-
kugel anter so betrachtlichen Vergrdsserangen erblickten."

Filr Schrdter war Vorzug der Optik keineswegs das allein

Massgebende, er sagte damals z. B. in Bezog auf seine Sonnen-

Beobachtungen an Olbers: „Acht haben! ehe man's sich versieht,

ist der Beweis mit hdcbster Gewissheit da, dass die jetzt so sorg-

fftltig beobachteten dunklen Flecken nur atmospharischer Nator
Bind. Obwohl ich Alles, was ich anzeige, wirklich mebrmals deut-

lich gesehen habe and mich gegen optische Tauschung ziemlich

sicher halte, ist doch meine Absicht keineswegs, diese Erscheinun-

gen bloss am desswillen, weil sie so aussehen, for wirkliche Berge
and Thaler aaszageben; denn wir kdnnen nicbt immer Alles, was
wir wirklich sehen, dorch Schatten anter verschiedenen Erleuchtungs-
winkeln mathematisch prfifen — vielmehr wQnsche ich lediglich,

dass meinen Beobachtongen gerechte Aufmerksamkeit geschenkt

werde.u Schrater fQrchtete noch, dass seine Methode sogar beim
Monde als Spielerei betrachtet werden kdnne, and sachte deshalb

Stfitze bei dem stets hQlfsbereiten Olbers. In seiner Besorgnis
ging er 1788 so weit, sich Olbers zu offenbaren, wenngleich mit
dem selbst berohigenden Schlass: „Mehr and mehr finde ich,

dass bei der Sternenkonde , besonders bei! der physischen,

mancherlei Gegenst&nde, die man in den besten Werken als voll-

standig ausgemacht and als hinlanglich bestimmt ohne weitere

Nachforschong annimmt, noch lange nicht der Wahrheit vdllig

entsprecben; es ist also gat, wenn grosse Astronomen von Beraf
die Wahrheit erfahren darch Liebhaber.u

Derartiger Vorbehalte ungeachtet dehnte Schrdter seine Beob-
achtongsweise immer weiter aas. Am Monde war zweifelsohne noch
gar Viel zu ermitteln; so worde 10. April 1788 ein einzeln

liegender Berg gefonden, welcher an seinem westlichen Abhange
einen tiefen, nirgends erleachteten Erater hatte; daneben zeigte

skh ein Lichtfleck. „War es ein Kraterfeuer oder eine yolkanische

Eruption? Dies kdnnte vielleicht nicht bloss eine Bestatigung
der froher nach dem Seeberge gemeldeten Beobachtung, sondem
auch die erste Belohnung aller seleno-topographischen BemQhungen
sein; wer weiss, ob sich die berOhmtesten Astronomen so viel

Mflhe mit diesem Gegenstaiid gegeben haben, als der einfache Beob-
achter gethan hat!" Hierttber befestigte sich mehr und mehr
ein zosammenhangender Briefwechsel mit Olbers, seitdem die
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seltsame Entdeckung der Bremer Museoms-Gesellschaft mitgeteilt

worden war. „Bei der Kiihnheit meiner Gedanken bin ich wirk-

lich besorgt, dass ich Streiche erleiden muss; bitte, schenken Sie

mir doch einmal Ihren Besuch mit einem Ihrer Freunde, damit
ich Zeugen meiner Beobacbtungen habe." Auch Kftstner warde
wieder am Rat gefragt and dann dessen sehr eingehende Antwort
nach Bremen mitgeteilt; ebenso warde wieder an Lalande ge-

schrieben and zwar diesmal in deatscher Sprache, nachdero aus
dessen besonders gttnstiger Besprechang der Schrdter'schen „Bei-

tr&ge'* festgestellt war, dass der grosse Pariser des Deutschen
wirklich noch knndig sei; „die Genauigkeit der Sache kann sehr

leicht etwas verlieren, wenn man nicht in seiner Muttersprache
schreibt and doch Viel za sagen hat."

Am 16. September 1789 schrieb SchrOter, als er den be-

wfthrten Freund and Heifer, den Herzberger Laeder, bei sich za
Besuch hatte, Morgens 3 Uhr 50 Minuten in sein Tagebuch:
„Soeben fand ich unter 161maliger Vergrdsserung des sieben-

fttssigen Reflektors eine meines Wissens noch nie gesehene pracht-

yolle Natarscene. Des Mondes sQdliche Hornspitze endigte sich

mit einer ganzen Reihe einzelner hellerleuchteter , aber doch in

der Nachtseite belegener Berggipfel; schon beim ersten Anblick
fiel es bis zum Erstaunen auf, dass in einer ungewdhnlich grossen
Entfernung yon dem ftassersten jener Lichtpankte ohne alle da-

zwischen erleuchteten Berghohen noch die obere Flftche eines sehr
hohen Randberges yon den Sonnenstrahlen so deutlich and augen-
fftllig beschienen war, dass dieselbe wirklich aber die bloss vom
Erdenlicht beleuchteten Randflache gleich einer hohen Bergspitze
ins Gesicht fiel. Diese Natarscene war deijenigen nicht unahnlich,

welche onser Pico de Teneriffa den Seefahrenden korz vor dem
Aof- and nach dem Unter-Gange der Sonne gew&hren soil. Der-
artige Anblicke beleben die Last zar.Messang der Gebilde. Nach-
dem ich mehrere Mond-Berge and Mond-Rillen bestimmt hatte,

teilte ich meinem scharfsinnigen
,

gelehrten Freunde Olbers die

dariiber gesammelten Bemerkungen and Berechnangen mit ; dieser

hatte die Gttte, nicht nurEiniges, was ich Ubersehen, za erinnern,

sondern auch die richtige Bemerkang hinzuzuftigen , dass die Be-
rechnong nach derTangente nurbei kleinen Schatten and dagegen
etwas grdsseren Abst&nden yon der Lichtgrenze brauchbar sei.

Zugleich gab ihm dieser Umstand Gelegenheit, eine andere Be-
rechnungsart fUr ganz kleine Abstftnde and desto l&ngere Schatten
vorzuschlagen and auch eine sehr leichte fassliche Formel dafQr

za finden. Dies veranlasste yon meiner Seite Gegenerinnerangen
and Olbers fand sich bewogen, fiir eben diese Berechnongsart
noch eine zweite, mehr allgemeine, auch far grossere Abst&nde
anwendbare Formel auszudenken, sodass durch diese gemeinschaft-

liche Bearbeitong die Sache Vieles gewonnen hat."
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Das Zasammenarbeiien von Schrdter and Olbers nahm Bchnell

gedeihlichen Fortgang; dabei wurden aber bald Dinge aufgesucht,

welche wissenschaftlich hdher standen, als Betrachtungen der
Mond- and Sonnen-Fl&che, nftmlich Planetenforschungen. Schrdter
hatte sich in Lilienthal yon Anfang an viel mit dem Merkur be-
schaftigt, dessen Stadium ja schon in Herzberg and Hannover
begonnen war; nun aber fesselte ihn mehr and mehr der Saturn

;

so schrieb er z. B.: „Nachdem die Erde am 5. Mai 1789 von
der erleuchteten Nordseite des Satumringes durch dessen Ebene
in die unbeleuchtete dunkle Sttdseite gegangen war, beobachtete
ich den Planeten mit meinen beiden HerscheFschen Teleskopen
and fand am Morgen des 15. Juni ebenso wenig eine Spur vom
Ringe oder von seinem Schatten auf der Kugel, wie an den
Abenden des 11., 28. und 29. August. Den 8. September hin-

gegen, Abends lOUhr, erblickte ich mit 161maliger Yergrdsserung
des siebenfQssigen Instruments bei hellem Mondschein aufs Neue
die Lichtlinie des Satumringes deutlich, wenn auch schmal."

Ueber diese Beobachtungen entstand alsbald ein Meinungs-
austausch mit Olbers, der viel interessanter wurde als die

vorangehenden BriefwechseL Am 5. November erschien Olbers

sogar persdnlich zum ersten Male auf dem Lilienthaler Amthofe
um sich auch dem Saturn zu widmen und seine theoretischen An-
sichten mit denen des erfahrenen Beobachters zu vergleichen.

Bald darauf — SchrOter war durch einen schweren Kriminalfall

sehr in der Eorrespondenz gestdrt worden, — kam der stark be-

sch&ftigte Arzt abermals nach Lilienthal, an einem Tage der

strengsten Kalte, dem 28. Dezember 1789. Er wollte wiederum an
einer Planeten-Beobachtung teilnehmen; denn damals bot sich die

Venus in ganzer Schdnheit dar. Bei ihrem Anblick entwickelte

Schrdter dem so verehrten Gaste seine physikalischen Grund-
gedanken. „Es schien der grdsste Teil der sttdlichen Hornspitze

bis an die Lichtgrenze mit Schatten vorliegender Gebirge bedeckt,

aber es zeigte sich ein einzelner getrennter Lichtpunkt, offenbar

ein fiber seine Umgebung erhabener, beleuchteter Teil des Randes;
entweder war nun jene Dunkelheit eine zufftllige atmosph&rische

Naturerscheinung oder ein wahrer Schatten, welchen westlich

liegende Venusgebirge bis zur Lichtgrenze warfen." Zugleich liess

sich aus jener Erscheinung die Rotation der Venus ermitteln;

8ie betrug nicht, wie vor lVa Jahren berechnet war, 23 Stunden
und 28, sondern 23 Stunden und 21 Minuten.

Derartige Untersucbungen erfQllten jetzt Schrdter ganz. „Glflck-

Kch ist schon der Naturforscher ," so schrieb er im Winter

1789/90, „wenn er die vor ihm auf dieser Erdfl&che liegenden

Werke Gottes studiert; noch mehr aber wird sein Geist entzttckt,

wenn ihm weitere Blicke in das endlose Weltenreich gew&hrt
werden; fiber alle irdischen Dinge erhebt er sich dann ktlhn zu

den planetischen Gefllden und durchwandelt in stiller Einsamkeit

die entferntesten Regionen im Heiligtume der Schapfung, wobei
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die kleinste Betrachtang die hdchste Weisheit ergeben mag.
Warum sollten nicht auf der Mondfl&che vorgehende Yer&nderungen
for un8 Erdebewohner erkennbar sein? Wenn vom Monde aus

mit einem Herschel'schen Teleskope unter sonst gleichen Um-
stftnden die Erdoberfl&che betrachtet werden kdnnte, wttrde doch
mehr als ein Teil derselben nicht immer denselben Anblick geben,

z. B. nicht das grosse Gebiet unserer bremischen, durch die

landesvaterliche Fiirsorge des besten Kdnigs zur Kultur gebrachten

Moore, in welchem jetzt, statt ehemaligen Wassers und Sumpfes,

artbar gemachte Felder das Auge reizen; heute zeigen sie sich

anders als vor dreissig oder vierzig Jahren. Warum sollten nicht

auf der Mondfl&che Shnliche in Vegetation oder in Kultur be-

grtlndete, oder zufallige Yerftnderangen stattfinden? Mit welchem
Bechte sagt denn Biccioli auf seiner Mondkarte: Nee homines
vivere, nee plantae ibi crescere possunt? Nein. Zu einer bewohn-
baren Welt ist dieser Kdrper von der unendlichen Weisheit gewiss

ebenso gut, wie unsere Erde, geordnet worden. Ja, Sterblicher,

ist gleich deine Kurzsichtigkeit nicht vermogend in dasGeheimnis
des grossen Planes der Gottheit weiter vorzublicken , so stehe

hier wenigstens still ; bewundere, frei yon unerwiesenen Hypothesen
und von Eigendftnkel, die unbegrenzte Allmacht in der ebenso
mannigfaltigen , wie analogen Anordnung ihrer Welten und gieb

ihr die Ehre!"
In solchen ErgQssen zeigte sich sowohl nach Aussen treibender

Forschungsdrang, wie auch gefflhlvoller Tiefsinn. Das Meditieren

stimmte besser zu dem Leben an einsamer Statte, dessen Schwer-
falligkeit der Entwicklung von neuen wissenschaftlichen Gedanken
gar zu haufig anhaftete. Solche Entwicklung gedieh auch bei dem
Eremiten an der Wdrpe nicht zu voller Freiheit oder gar za
kahnem Flug; die Unbeholfenheit der Methode wttrde wohl zu
Phrase und Thorheit geworden sein, wenn nicht glttcklicher Weise der
Olbers'sche Einfluss dagewesen ware und zugleich ein behabiges,

heiteres Wesen, ein leichtes, einfaches Leben die Geistesfrische er-

halten hatte.

Der meist gestiefelt und gespornt einherschreitende Lilien-

thaler Oberamtmann gab sich ganz selten, nur am Schreibpult,

transcendentalen Gedanken hin. Ihm war die praktische Arbeit

ein LebensbedttrfnisB ; am liebsten hatte er sie, wenn sie in der
Form des Mechanischen seiner Himmelsforschung diente ; auch
die artistische Technik interessierte ihn. So gab er sich wegen der
Zeichnungen fttr die eigenen Veroffentlichungen die unverdrossenste

Mtthe. Behufs Herstellung dieser Tafeln hatte er schon 1787 eine

geeignete Personlichkeit gesucht, da der Forstschreiber Wackerhagen
der Arbeit nicht gewachsen war. Endlich fand sich in Bremen ein

Mann, der zugelemt werden konnte. Das war der Knpferstecher

Georg Tischbein, ein kttnstlerisch gebildeter und anspruchsloser
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Mechanikus-Sohn aus Marburg, welcher erb6tig war, auf lftngere

Zeit ins Lilientbaler Amtbaus tiberzusiedeln, um dort flir das

immer mehr anwachsende Mondwerk die fast hundert Tafeln her-

zustellen; er kam dahin als technischer Gehttlfe, wurde aber bald

Hausfreund, ja Arbeitsgenosse. Im August 1790 waren die

seleno-topographischen Arbeiten soweit aufgezeichnet, dass Manu-
skript und Kartensamralung Olbers unterbreitet werden konnten,

der aber sie freimutig sich aussprechen sollte. Schroter horte

gelassen das Urteil der Erfahreneren. „Zu den Verdiensten,u so

dankte er Olbers, „welche Sie um mein Werk sich erworben haben,

gehdren unstreitig auch die beiden jlingsten Erinnerungen. Was
die Tafeln betrifFt, haben Sie vdllig Recht, dass Herr Tischbein

kein Kunstler ist und daher immer bei geraden Linien bleibt,

wodurch seine Karten zwar Schflnheit, aber nicht hinlangliche

Natur erhalten; Ihre Bemerkung veranlasst mich yon Neuem
selber ans Zeichnen zu gehen, ich fand durch fruhere Uebung
eine sehr leichte Manier, sowohl graue als helle Flachen anzulegen,

bei der man Alles gehorig mischen und abtonen kann; Tischbein

muss jetzt diese Manier anwenden und in den bereits fertigen

Karten die Grundflachen ebenso anlegen. In Ansehung Ihrer

zweiten Bemerkung werde ich mich bemuhen meine Beschreibungen
hie und da noch etwas zu ktirzen; an einer gliicklichen Ab-
anderung des Vortrages zweifele ich aber sehr. Es ist von einem
Geschaftsmanne, der immer in juristischem und kurialischem Style

gearbeitet hat, eine sehr gedrangte Ausdrucksweise nicht wohl
zu fordern ; auch gefallt dem Einen diese, dem Andern jene Schreib-

art mehr."

Wahrend Schroter seine stylischen Vorsatze nur zu geringem
Teile auszuftthren vermochte, ging Tischbein dankbar auf alle

Verbesserungsvorschlage ein; er fiihlte sich iiberaus wohl bei der

Lilienthaler Arbeit und war der Eifrigste von Allen. Wie freute

er sich, als er den dort cmpfangenen Wohlthaten dadurch ent-

sprechen konnte, dass er einen kiinstlerisch begabten Vetter, den
Btickeburger Hofmaler Anton Wilhelm Strack, in der alten Amt-
kutsche nach der Worpe brachte, damit er ein getreues und
wfirdiges Portrat von SchrSter zeichne, ein Bildnis, das gelegent-

lich sich auch vervielfaltigen liesse.

Der Anlass zu einem solchen Eupferstich kam schon bald

;

denn die Mond-Topographie drangte zur Veroffentlichung ; sie

sollte den dritten, entscheidenden Schritt in die grosse Gelehrten-

welt bilden. Wahrend der meisten Monate des Jahres 1790 wurde
in Gottingen an dem kostspieligen Druck gearbeitet, der aus den
Subskribenten-Beitragen nur zu geringem Teile sich decken liess

;

es musste der Verfasser selbst erhebliche Opfer bringen, damit
die Ausstattung eine wiirdige werde, und eine solche war erforder-

lich, denn das Frachtbuch sollte dem Kurflirsten-Konige George
gewidmet werden! es griinde sich einesteils auf Beobachtungen
mit einem unter Seiner Majestat Schutze hergestellten Teleskope

Mai 1889. xi, 5
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des grossen Herschel, sei andernteils ganz und gar in Deutsch-
land entstanden und zwar in Allerhochstdero deutschen Staaten ; es

enthalte ausserdem die Frucht langjahriger Forschungen eines ge-

treuen deutschen Unterthanen und Beamten, der alle von Dienst-

geschaften befreite Erholungsstunden dem Himmel gewidmet und
dabei die Quelle seines Glttckes gefunden habe in der auf ihn

herabfliessenden Huld des besten Konigs. Die schwulstige Wid-
mung, wie die einfache Vorerinnerung wurde am 5. April 1791
unterzeichnet ; das Strack'sche Bildnis, dessen Stich Tischbein im
Oktober jenes Jahres „zum Andenken((

vollendete, sollte dem Titel-

blatt vorgehen und dies durch das Symbol der Gdttinger Sozietat

der Wissenschaften gescbmiickt werden. Der stattliche Band legte

in 534 Paragraphen und auf 43 Tafeln die hauptsftchlichsten Er-
gebnisse der weitlaufigen Mondstudien dar, wenn auch keineswegs
die samtlichen Forschungen, sodass von Anfang an eine Fort-

setzung ins Auge gefasst wurde. Einen Verleger hatte das Buch
nicht, wohl aber war es direkt zu beziehen in Lilienthal beim
Verfasser und auch in der Helmst&dter Universit&ts-Buchhandlung.

AndereBuchhandlungen befanden sich bloss unter den Subskribenten,

z. B. solche in Amsterdam, Breslau, Frankfurt a. M., Giessen,

Leipzig, Salzburg, Tubingen und Utrecht; in Stadten wie Bremen,
Gflttingen, Hannover oder Hamburg fehlte jede Geschaftsbeteiligung,

sodass in ihnen Bibliotheken , Lesegesellschaften und dergleichen

fiir den Hand elsvertrieb Ersatz bieten mussten; ahnlich stand es

mit Berlin, Kiel, Rostock und ahnlichen Orten. Zu den Privat-

subskribenten gehorten in Bremen Gildemeister, Heineken, Iken,

Olbers, Oelrichs, auch eine Dame : Frau Krttger, geborene Caesar,

in Bremervorde der gute Findorff, in Erfurt Freund Reinhardt, in

Gottingen Lichtenberg und der alte Kastner, in Halberstadt der
Kanonikus Gleim, in Harpstedt der Amtsschreiber Bessel, in Helm-
stadt Beireis und Pfaff, in Osterholz der Amtmann Fischer, in

Reval der Rektor Nahe, in Rotenburg der Amtschreiber Nanne,
in Weende der Oberamtmann Cleve und in Borgfeld der Pastor
Runge, der gute Kamerad so mancher gemiitlicher Stunden. Gar
zu abgelegen und unzugangig lebend, vermochte Schrdter im
ersten Lilienthaler Dezennium, abgesehen von Bremen, nur einen

kleinen Kreis von Gesinnungsgenossen und Arbeitsfreunden urn

sich zu schaaren. Seine Arbeiten hatten ja auch wenig Bestechendes
fiir Enthusiasten der Sternenkunde; als Zeugnisse andauernder und
konzentrierter Beharrlichkeit im Erforschen iiberirdischer Gesetze
und Dinge, waren sie Unverstandigen oft lediglich Exempel gahnen-
der Langeweile; der unermttdliche Eifer, das Systematische im
Verfolgen der Beobachtungen, der charaktervolle Zug Schrftter-

scher Einseitigkeit, konnte nur nach und nach Interesse erwecken
und erst noch viel spater Anerkennung. Dies entmutigte Schrdter

keineswegs. Er leistete, was zu leisten mdglich war : „wer fttr die

Ewigkeit arbeitet, kann nicht mit seinen Zeitgenossen rechnen,"

schrieb er in sein Tagebuch. Ihn bestarkten in seinen Vor&atzen
gerade die Schwierigkeiten, auf die er traf, sodass er immer
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entschiedener darin wurde, lediglich den fcinnml betreteneti Weg
fortzusetzen, den ja anch Olbers gebilligt hatte, wenngleich der

bisweilen mehren eder mindern wollte. Erne Art Ansporn blieb

nicht aus. Kdnig George in. hatte die Absicht, dass jenes Werk
ihm gewidmet werden solle, kaum genehmigt, als er anch schon

8einem Oberamtmann freistellen liess, den Lilienthaler Amthof
mit einem anderen, ihm ansprechender erscheinenden Posten zn

vertanschen; der Ort am Worpeflusse sei doch offenbar keine fftr

astronomische Studien besonders gUnstige Stfttte. Schrflter kannte

solche Rftcksichten nicht; er war gern dort, wo Domftnenwirtschaft

und Moorknltnr genttgende Einnahmen sicherten; er blieb auch

gern doit, wo er den Olbers'schen Rat znr Seite hatte, nnd hegte

die feste Zuversicht, dass sein zweites Lilienthaler Jahrzehnt noch

arbeits- und ergebnisreicher ausfallen werde als das erste.

Seiner Ansicht nacb haftete anch an der Scholle Etwas von Ge-
lebrsamkeit; im Eloster war gut sein.

Wahrend jenes Prachtwerk gedruckt wurde , begannen neue
Planetenforschungen, denen Olbers wieder vollstes Interesse spendete.

Dabei kamen nun Saturn, Jupiter oder Mars weniger in Betracht

als der Venusstern, welcher wegen der rythmisch wiederkehrenden
Aenderungen seiner Sichelgestalt und wegen der Mftglichkeit auf

seiner Fl&che Berghdhen zu erkennen, viel zu denken gab. Schon
Anfang 1792 sandte Schrflter eine Darstellung seiner Beobachtun-
gen an Herschel und hatte die Freude, dass dieselbe, ubersetzt

von Planta, am 24. Mai von George Best „wirklichem kftniglichen

Geheimsekretftr und Mitgliede der Sozietat der Wissenschaften"
dffentlich vorgetragen und dann in den beriihmten Philosophical

Transactions verdffentlicht wurde. Mehr und mehr iiberzeugte

sich Schrdter davon, dass die Venus von einer Atmosphare um-
geben sei; er sah die rasche Abnahme der Helligkeit nach der
Lichtgrenze zu, sodann die Ausdehnung der beiden Sichelhdrner

Qber den Halbkreis hinaus, schliesslich einen blftulichen Schimmer,
welcher die ersten Stunden der Venusnachte wie ein wirkliches

Zwielicht beleuchtete. Herschel war in vielen Beziehungen anderer
Ansicht und die neue Meinungsverschiedenheit drang sehr bald an
die Oeffentlichkeit, was fQr Dritte urn so bedauerlicher erschien,

als der geringere unter den beiden, sonst nicht un&hnlichen Forschem
offenbar in den meisten Punkten Recht hatte. Es wurde doch
nicht etwa bisweilen in Lilienthal bei Bremen besser beobachtet,

als in Slough bei Windsor?

Sobald die erste Spur von Rivalitftt sich zeigte, rflstete sich

SchrOter, der im Mai 1792 zum ordentlichen Mitgliede der kdnig-
ttehen Gesellschaft der Wissenschaften in GOttingen emannt worden

5*
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war, m&nnlich seinen grossen Gegner zu bekampfen. Urn waflen-

gerecht auftreten zu konnen, wollte er sich ebenso gute Instrumente

verschaffen, wie der Astronom des englischen Kdnigs, der Sch&pfer

des Riesen-Teleskops , hergerichtet hatte. Schrdter fand einen

Mann, der auf so gefahrlicher und wenig versprechender Bahn
ihm folgte.

In dem gastlichen Amthause an der Worpe wurde die zehn-

jfthrige Wirksamkeit des Oberamtmanns festlich begangen, wobei

leider Freund Findorf fehlte, der sein Erscheinen trotz des Alters

zugesagt hatte; am Tage nach dieser Feier erschien dort, mit

Empfehlungen aus Helmst&dt ausgestattet, ein schwerhdriger Kieler

Professor, Johann Gottlieb Friedrich Schrader. Dieser vortreff-

liche, aber einsilbige Mann interessierte sich lebhaft fiir Schrdter's

Arbeiten und brachte im Juli 1792 mehrere astronomische Spiegel,

sowie andere optische Stticke nach Lilienthal. Dort begann er

bald zu arbeiten. „Unvergesslich bleibt mir,a sagt Schrdter, ^die

schatzbare Anwesenheit von Schrader; denn es belohnten sich die

beharrlichen Bemilhungen eines tiichtigen Deutschen w&hrend des

hiesigen Aufenthalts mit dem erwfinschtesten , dem glficklichsten

Erfolge; der frtihere Adjunkt, jetzige Professor, lieferte die ersten

deutschen Meister-Produkte solcher Art, namlich vier siebenfussige

Spiegel, einen zwolffttssigen und einen dreizehnffissigen ; von

diesen Spiegeln gereichen nun meiner astronomischen Einrichtung

ein dreizehnfttssiger und ein siebenfQssiger zu besonderer Zierde.*

Schrader's Lilienthaler Werkstatt erregte selbst in Berlin,

London und Eopenhagen Aufsehen; sie erschien in Bremen nicht

bloss einem Olbers, sondern auch vielen Liebhabern wissenschaft-

lichen Fortschritts , als eine Sache von allergrOssester Bedeutung.

Auch jene Museums-Gesellsch aft der Kaufmannsstadt lenkte auf sie

ihre Blicke; in ihr hielt am 13. August 1792 SchrOter's musikali-

scher Freund, der Magister Mtlller, einen Vortrag fiber die

Schrader'schen Teleskop-Verbesserungen und sogar fiber die letzten

Lilienthaler Entdeckungen.

Alsbald begab sich Olbers, als neues Vorstandsmitglied jenes

Instituts, wieder einmal nach Lilienthal. Er wollte das neue dortige

Treiben naher in Augenschein nehmen und kam mit zwei eigen-

artigen Persdnlichkeiten : dem unermfidlichen Ratsherm Johann
Gildemeister, welcher nach langjahrigen Reisen und erfolgreichen

Handelsunternehmungen in seiner Vaterstadt gern der Forderung
eines praktisch-brauchbaren Gelehrtentums sich widmen wollte,

und einem Greise von mehr als achtzig Jahren, einem Bremer
Seifenfabrikanten , der ftiiher durch einzelne technische Schriften

in Gottingen sich Ehrenpreise errungen hatte; das war Nikolaus

Kulenkamp, ein noch rtistiger und fiir die meisten Fortschritte in

der Instrumenten-Kunde auch sachverstandiger Mann. Diese drei

Herren waren fiber die neuen Schr5ter'schen und Schrader'schen

Leistungen mehr als erstaunt. Die am 30. August vorgenommenen
Himmels-Beobachtungen belohnten schon ihre Reise, weil sie die
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Ttichtigkeit der ilteren Konstruktionen zeigten; dazu kamen nun
noch die neuen Apparate. Am 20. September 1792 beantragte
Arnold Wienhold in der Museumsdirektion den Ankauf eines sieben-

fftssigenSchrader'schenTeleskops; Olbers und Gildemeister reisten

wiederam von Bremen nach Lilientbal and berichteten dann am
5. Oktober gttnstig Qber das in Aussicht genommene Instrument;
dasBelbe sei nocb nicbt ganz vollendet, aber Scbrdter verbttrge

Bich dafttr, dass es hinsichtlich der Wirkung mindestens so gat
Bein wttrde, wie sein gleich grosses Herschersches; daram warde
Ankaaf fttr 300 Reichsthaler beschlossen and alles Weitere Olbers

allein Qbertragen. Den besachte Schrader alsbald in Bremen, am
ihm mitzuteilen, dass er von Kopenhagen eine Bestellang aaf ein

sieben- and ein zwdlf-fttssiges Teleskop erhalten habe, er wolle

ersteres den Bremern fttr 320 Reichsthaler verkaufen. Dies warde
unter allerlei Klaaseln hinsichtlich der Spiegel am 10. Oktober
f5rmlichst angenommen ; das andere Instrument kam dann wirklich

an die Kopenhagener Sternwarte.

Schr&ter's Vorliebe fttr Mechanik war lebhaft wieder erwacht,

auch manchmal m&chtig angespornt, z. B. als Lalande ihm meldete,

in Paris wolle man einen vierzigfttssigen Reflektor aos Platina

herstellen; er ging seine eigenen Wege. Am 12. Januar 1793
schrieb er nach Berlin unter Bezugnahme aaf Kopenhagen and
Bremen: „Dem hiesigen glttcklichen Erfolge and einem gemein-
schaftlich verbundenen, unermttdlichen Eifer verdanken n&chstens

auch die beiden grOssten Teleskope des Eontinents ihr Dasein;

fQr sie warde der Entwarf noch bei Professor Schrader's hiesiger

Anwesenheit gemacht and der Gass eines 1974 Zoll grossen

Spiegels vollftthrt. In vierzehn Tagen verlftsst uns dieser Gelehrte

;

mein dreizehnfttssiges Fernrohr, heute noch das grOsste and starkste

in Deutschland, ist aber schon in ganzer Rttstang fertig bis za

dem feinsten, dem einer hellen Witterang aasgesetzten Konzentrieren.

Dr. Chladni, der wohlbehalten mit seinem Wagen and meinen

Pferden hier angekommen ist, hat sich ttber das Instrument sehr

gefreut, ebenso ttber den guten Fortgang der Arbeiten fttr den

yierundzwanzigfttssigen Spiegel, dessen Guss nach verschiedenen, mit

betrftchtlichen Kosten verbundenen Versuchen wohl gelungen ist;

das dauerhafte and zugteich schdne Metall, gegen 1878 englische

Zoll im Durchmesser, hat etwa anderthalb Zentner Gewicht. Fttr

einen Privatmann, der schon sehr viel fttr seine Wissenschaft auf-

gewendet hat — und Alles aus seinem Eigenen — sind die noch

nachfolgenden Kosten gar zu betrftchtlich , ich werde daher die

weitere Bearbeitung recht langsam vorangehen lassen. Jetzt

halten mich noch ein vierfttssiges und zwei sehr gute siebenfttssige

Teleskope, abgesehen von jenem dreizebnfttssigen Instrument, einiger

Massen schadlos/

Schon Anfang 1794 war das Riesen-Teleskop seiner Voll-

endong nahe. Schon in den ersten Tagen des Januar schrieb Scbrdter
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an Olbers: „Es wird wahrscbeinlich sehr gut, ich bin heute mid
morgen und tibermorgen frei; wenn Sie das Instrument, das von

stupender Wirkung ist, seben wollen, so rate icb das Wetter in

acht zu nehmen, Sie kdnnen mit einem oder anderen Freonde
leicht zu Schlitten oder zu Wagen hertiberkommen , Wagen und
Pferde, die jetzt ganz miissig sind, steben zu Befehl. Vor etlichen

Wocben schrieb mir ein gewichtiger Freund in London: Herscbel,

mit dem er sich lange unterhalten, habe mit anscheinender W&rme
nach meinem Befinden sich erkundigt und scbeine jetzt seine

Meinung mebr auf meine Seite zu lenken. Folgen Sie meiner
Einladung zum Besuch, so sprecben wir mebr darttber."

Bald darauf erklftrte Schrdter, der inzwiscben Qbrigens wegen
der Venus-Fragen einen „impertinentena Brief seines grossen

Gegners erbalten batte: „das kflhne Unternebmen eines fttnfund-

zwanzigfUssigen reflektierenden Teleskops ist heute, 1. M&rz 1794
glflcklich vollfflhrt; der nocb bei Professor Schrader's Anwesenheit

gegossene Spiegel wiegt mit seiner Fassung 180 Pfund; nach
wiederbolten Versuchen ist seine Figur so genau gelungen, dass

Rand- und Kern-Strahlen piinktlich in Eins zusammenfallen Das
achtkantige Rohr, 2 Fuss 4 Zoll dick und 27 Fuss lang, ist durch

Segeltucb und starken Firniss so gut verwahrt, dass es unter

alien abwechselnden Witterungen den Modifikationen der Atmospb&re
unter freiem Himmel Trotz bietet." Der eingehenden Bescbreibung

wurde eine mit dem 5. Dezember 1793 beginnende Reihe der

ersten Beobachtungen beigegeben ; ausserdem hiess es sofort, dass

ein zweiter, nocb grOsserer Spiegel beabsichtigt werde. In der

That waren manche Mangel zuerst nocb zu ttberwinden ; so klagte

Schrdter, trotz seiner bei mechaniscben Dingen immer frischen

Freudigkeit, dem getreuen Olbers: „Schon beim dreizehnfttssigen

Reflektor musste ich verschiedene Wochen mit Versuchen zubringen,

um einen geringen Nebenschimmer oder ein doppeltes Bild wieder
wegzuschaffen ; damach ist zu ermessen, wie erheblich nun die

Schwierigkeit bei diesem grossen Reflektor werden kann, welcher

der Feuchtigkeit und Trocknis, der Wftrme und Kalte und ausser-

dem noch beftigen Winden und vdllig freier Luft ausgesetzt

bleiben muss.44

Der zweite Spiegel des recbt kflhn entworfenen Instrumentes

wurde auf 27 Fuss Brennweite gebracht und alsbald zu mehrerer
Bequemlicbkeit und zu geschwinderem Wechsel auch der erstere

so umgearbeitet, dass bei beiden die Brennweite nicht fiber 7* Zoll

verschieden war. Das so entstandene Telescopum Neutonianum
XXVII pedum, constructum Lilienthalii anno domini MDCCXCLQ
erachtete Schrdter fiir den hdchsten Erfolg seiner mechaniscben
Bestrebungen , als Triumph der durch ihn bei Anderen hervor-

gerufenen Arbeiten, wie auch der eigenen persdnlichsten Leistungen.
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Dies Instrument, mit dem nun Wunderdinge in der Himmels-
forschung vollbracht werden sollten, machte auf Olbers keinen

besonderen Eindruck ; allein es lockte in der ersten Zeit sehr viele

Neugierige nach Lilientbal, auch solche, denen die Astronomie
ziemlich gleichgiiltig war. Die Sonderbarsten unter den Besuchern
waren wohl zwei Bourbonische Prinzen, die mit ihren Anhangern
seit dem Siege der grossen Revolution in verscbiedenen Gegenden
Deutschlands sich aufhielten, zeitweise aucb in dem entlegenen,

aber fQr den Verkehr mit England recht gftnstigen Nordwesten.
Die eine KGnigliche Hoheit hiess Louis Stanislaus Xavier, Graf
von der Provence, die andere war ihr Herr Bruder Charles Philippe,

Graf von Artois. Jene bewaffneten Emigrantenscharen wurden
von der Stadt Bremen recht argwohnisch behandelt; ihre prinz-

lichen Fahrer erfreuten sich deshalb urn so mehr an dem be-

bedeutungsvollen Lilienwappen des ihnen offen stehenden WGrpe-
Dorfes. Der jttngere der beiden Brttder, der zuerst Schrdter be-

suchte, hatte freilich fQr die dortigen Arbeiten gar kein Ver-

st&ndnis, der altere aber besass etwas von Gelehrtentum und
liebte es, sich den Anschein zu geben, als huldige er den Wissen-
schaften; er schenkte der Lilienthaler Sternwarte astronomische

Bticher aus der Bibliothek seines Grossvatenj und vergass auch
spater, als KOnig Louis XVIII., die ScbrOter'sche Gastfreundschaft

nicht
Viel wichtiger als solch ein von Aussen kommendes und

ftusserlich bleibendes Interesse war dasjenige, welches die Lilien-

thaler Technik bei einem Manne der gewohnlichsten Bildung

hervorrief, bei SchrOter's Gartner, der das Giessen, Schleifen und
Polieren von Professor Schrader mitgemacht hatte, dem sehr ge-

wandten Harm Gefken, einem technischen Original von interessanter

Art. Durch Schrdter untersttitzt, erlangte der Handarbeiter sehr

bald den Ruf eines ebenso geschickten, wie zuverlassigen Optikers.

Trotzdem hatte Schrdter die Hiilfe von Schrader bald gerne wieder

gehabt ; er verkehrte mit diesem noch in sehr vertraulichem Brief-

wechsel und suchte besonders ibm finanzielle Hiilfe selbst und
durch Olbers zu verschaffen, damit er von Kiel wieder heriiber

komme. Olbers war mehr als zaudemd : „Was den Vorschlag
betrifit, dem Herrn Professor pekuniar noch gemeinschaftlich zu
helfen, so gestehe ich Ihnen, dass ich bei ihm das Geld keines-

wegs far sicher halte, da die Geldnoth bei ihm 1796 noch eben so

gross sein wird, wie jetzt ; sind Sie indess doch der Meinung, ihm
50 Thaler darleihen zu wollen, so will ich 50 Thaler mithergeben
und die 100 vorschiessen ; haben Sie aber von seiner Sicherheit

Opinion, so cavieren Sie fQr die 100 Thaler, ich will sie gem ohne
Zinsen auf zwei Jahre an Schrader leihen. Auf Ihr giitiges Ver-

sprechen, mich dieser Tage mit Ihrer Demoiselle Schwester zu

beehren, bestehe ich nochmals; wollen Sie Tischbein und Nahe
mitbringen, so wird mir das sehr angenehm sein. In der Komddie
ist es augenblicklich nicht voll ; es wflrde gewiss flir Demoiselle und
Sie jetzt angenehm sein, einmal zur Stadt hereinzukommen ; Sie
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wtirden Niemandem dadurch grtsseren Gefallen erweisen als mir.

Fiir den nachsten Sommer rechne ich bestimrat darauf, dass Sie

mein Sommejrzeug mir in Erfurt zu bestellen die Gflte haben.

Ueber die Geldgeschafte ein ander Mai; das kflrperliche Befinden

Ibrer Hausgenossen scheint sich ja zu bessern, ich sende neues
Rezept. Herr and Frau Doktor Deneken nnd auch meine Frau
empfehlen sich gehorsamst und ich bin ewig ganz der Ihrige."

In so vertraulicher Weise hatte sich der Verkehr zwischen
der Bremer Sandstrassen Wohnung und dem Lilienthaler Amthofe
entwickelt; beide Teile zogen aus ihm praktischen und geistigen

Nutzen. Den Hauptangelpunkt bildete noch immer die der Wissen-
schaft dienende Technik, die Schrdter gar nicht zur Ruhe kommen
Hess, namentlich nicht weil Gefken bald hier, bald da sich Rat
erholen musste, obwohl er bei seinen Optikus-Anfftngen unermQdlich
durch Georg Tischbein unterstfitzt wurde, welcher den grOsseren
Teil des Jahres 1795 wieder in Lilienthal zubrachte, wo Schrdter

ihn wegen einer neuen Veroffentlichung als Zeichner und auch als

Abschreiber verwenden musste. Das neue Werk betraf nichts

Geringeres als die bestrittenen Venus-Fragen. Die Vorrede ward
am 30. September 1795 unterzeichnet und gleich darauf der Druck
in Helmstadt beendet. Der astronomischen Abhandlung, die be-
sonders wegen der Frage nach der Venus-Atmosphare von Interesse

war, hangte Schrdter noch Zeichnung und Beschreibung seines

Riesenfernrohrs an. Auf der letzten Seite des Bandes hiess es:

„Der Umstand, dass es grdsserer Vollstandigkeit wegen ntttzlich

befunden wurde, nicht nur dem Texte Yerschiedenes beizuftlgen,

sondem auch die Zahl der Eupferplatten zu vermehren, macht es

nolwendig, den Subskriptionspreis auf 5 Thaler zu erhohen;
Ladenpreis nicht unter 6 Thaler." Es war eben die Arbeit unter

der Hand, ja sogar noch wahrend des Druckes in einer kraftvollen,

die Energie und Lebendigkeit des Verfassers ehrenden Weise an-

gewachsen; trotzdem atmete auch sie Bescheidenheit. „Die Be-
obachtungen, die ich eine Reihe von Jahren hindurch liber die

gebirgigen Ungleichheiten der Oberflache, fiber die Rotation und
Atmosphare der Venus mit Sorgfalt angestellt babe, sind und
bleiben, wie alle Beobachtungen solcherArt, in denen der mensch-
lichen Forschungskraft zu enge Grenzen gesetzt sind, Stiickwerk.

Vielleicht ist auch hier Manches glttcklicheren Fortschritten der
Nachwelt vorbehalten; Uberblickt man aber die Arbeiten im all-

gemeinen, so geben sie doch immerhin fiber die physische Anlage
dieses Weltkorpers mehr Licht, als nach den bestehenden Schwierig-

keiten vorerst zu erhoffen war,"

Schrdter's Selbstbewusstsein war nicht einmal so stark, wie

es in diesen Worten sich ausdrfickte. Ohne den Riickhalt an Olbers

ware er vielen Enttauschungen wohl erlegen, die um so be-

denklicher waren, als die Differenzen mit Herschel gar nicht auf-

horten. Bald tauchten solche hinsichtlich der Jupiter-Trabanten,

bald hinsichtlich des Mondes auf, und Schrdter musste an sich
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selber irre werden, wenn er sah, wie seine Merkur-Beobachtungen

Yon Olbers ebenso abgewiesen wurden , wie seine Theorien fiber

die Mondatmosphare. Anfang 1796 scbrieb er seinem Freunde in

Bremen : „In einem bypochondrischen Kontraste zu meinem sonstigen

Wesen wurde icb so niedergeschlagen , dass ich micb halb ent-

schlossen hatte, mit einem Male alle astronomischen Forschungen

niederzulegen und mich in meinem Alter einer rubigeren and
weniger kostspieligen Wissenschaft zu widmen. tf

III.

ftehrftter's und Harding's gemelnsame Forschnngen.

Am 15. Jnni 1796 trat Schrdter's einziges Kind, Johann
Friedricb gebeissen, ins zebnte Jabr; dem viel versprechenden

Knaben sollte ein Hauslehrer bestellt werden, welcher die Aus-
bildung bis zur Universitatsreife zu leiten vermdchte. Diese An-
gelegenheit wurde Monate bindurch beraten. Es handelte sich zuerst

darum, ob nicht Altersgenossen an dem Unterricbte teilnebmen

kdnnten, und interessierte sich Pastor Runge inBorgfeld besonders

fttr den zweiten Sohn seines Neffen, des zeitweilig von Braunschweig
nach Bremen ttbergesiedelten Dr. Friedricb Horn , Olbers fttr den
Sohn des verstorbenen Lilienthaler Amtschreibers Nanne. Die
Idee, ein kleines Knaben-Pensionat in dem Lilienthaler Amthause
zu errichten, kam nicht zur AusfQhrung, daftlr fehlte dort der

massgebende weiblicbe Einfluss. Die Frage, welche Persdnlichkeit

fttr die Hauslehrerstelle ins Auge zu fassen sei, hatte Schwierig-

keiten ; ursprttnglich war an den Schulamts-Kandidaten Wilckens ge-

dacht worden, endlich siegte ein anderer Vorschlag. Der erprobte

Berater des Lilienthaler Amthofs, der alte Findorf, war verstorben,

aber sein Neffe, Friedrich Heinrich, hatte die Pflege der Freund-
schaft ererbt und auf einen Mann aufmerksam gemacht, welcher

in Lauenburg, dem Heimatsorte der Findorfs, astronomischen

Beobachtungen und allerlei Messungen obgelegen, auch sogar die

geographische Lage des Elbe-Stftdtchens bestimmt hatte. Das war
ein schon mehr als dreissigjfthriger Hamburger, Karl Ludwig
Harding. Der wurde alsbald auch von Gdttingen aus durch den
greisen Kftstner empfohlen, weil er als Kandidat der Theologie
1786—1789 mathematische und physikalische Vorlesungen mit

gTOSsem Eifer besucht und in solchem Unterricht offenbar viel

gelemt hatte; stammten doch von ihm einige Nachrichten ttber

die am 7. April 1792 erfolgte Mondbedeckung des Jupiters und
tber die Sonnenfinsternis vom 5. September 1793. Derartige

Digitized byGoogle



74

Neigungen liessen die Lilienthaler Stelle annehmbar erscheinen;

denn diese versprach eine ausserordentlich gate Weiterbilduog in

der Sternkunde, teils der Instrumente halber, die den Ruf der

VorzUglichkeit behaupteten, teils auch Schroters wegen, der gewiss
einen ausgezeichneten Lehrer ausmachen konnte. So bedang sich

Harding, der zuerst April 1796 in Lilienthal erscbien, freilicb den
Titel eines „Sternwarten-Inspektorsa aus, verpflichtete sich aber
auch, dem Sdhnchen nur in der lateinischen Unterrichtssprache

zu begegnen.

Das Hauslehrer-Verhaltnis mochte wohl in der ersten Zeit

etwas eng sein; auf die Dauer erwies es sich als niitzlich, weil

es immer neue Gelegenheiten zur Annaherung an Schrdter ge-
wahrte, der im Allgemeinen gegen Dritte recht verschlossen war.

Dem keineswegs verwShnten Theologie-Kandidaten bot Lilienthal

sofort eine Reihe ganz interessanter Yorgange. Kaum war er

dort angelangt, so erschienen der vornehme Doktor Olbers and
der noch feierlichere Citoyen Reinbard. Beide staunte der neue
Hauslehrer wie Wunderwesen an. Von dem astronomischen Arzt
hatte er schon Allerlei geh&rt; freilich merkte er, dass zwischen
ihm and Schrdter eine fachliche Differenz wegen einigen den
Arcturus-Stern betreffenden Fragen obwaltete, zugleich aber hdrte

er auch, dass flber Sonnenflecken der grosse Herschel sich nicht

bloss mit von Zach, sondern aach mit Lalande tiberworfen habe:
merkwtirdig genug solch eine akademische Yerfeindong in Anlass ab-

8traktester Fragen. YerkOrperong einer grossartig reellen Gegenwart
war Karl Friedrich Reinhard mit seiner Pariser Kleidung, er war ein

noch nicht anerkannter Gesandter der franzflsischen Republik bei den
Hansestadten und Yerlobter einer hochst interessanten Hamburgerin,
Christine Reimaras; entzUckt sprach er liber die Reise nach
Lilienthal, fiber die ihm vorgezeigten Werkzeuge and die ihm
dargereichten Schriften. Gleich daraof nahm der Forstmeister

von Berckefeldt far mehrere Wochen auf dem Amthofe Wohnung,
am von da aus eine neubeschlossene Yerwaltung der Dom&ne-
holzungen einzuleiten. Schon am ersten Festtage seines neuen
Lebens, dem Maitage 1796, an welchem Schrdters Amts-
antritt gefeiert wurde, lernte Harding in Willem Yeddik einen der
grdssten, reichsten und gelehrtesten Kaufleute Schwedens kennen,
welcher auf der Riickreise nach seiner Heimat begriffen war.

„Das ist ein Mann,* sagte Schrdter, „welcher mit meinem Freunde
Pieter Kerckhoven in Antwerpen, das von alien wissenschaftlichen De-
partements wichtigste gelehrte Institut Felix meritis entworfen and
eingerichtet hat: ein Institut, dessen Gebaude allein 400 000 Gulden
kostete ; er ist auch ein Busenfreund von unserm Jan Hendrik van
der Swinden, ein ausserst feiner und interessanter Herr, der nach
dem Frieden sicherlich besucht werden soil." Bald darauf , am
5. August 1796, erscbien der Geller Ober-Appellationsgerichts-Rat

Ferdinand Adolf von Ende, ein im Aeusseren ernster, aber beim
Gesprach sehr lebhafter Gelehrter, welcher fiir seine kleine astro-

nomische Dachwarte bei dem schon rtihmlichst bekannt gewordenen
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Gefken Instrumente bestellen wollte; ihn begleitete Hans von dem
Busche, der Sohn eines vielgenannten Generals, dessen Soldatentod

noch allgemein beklagt wurde. Dieser jnnge Mann begann in der

Geschwindigkeit mit Harding den freundlichsten Verkehr und
sprach in Worten hdchsten Erstaunens nicht allein von den Arbeiten

jenes fr&heren Gartners, bei welchem alsbald zwei Spiegel bestellt

warden; er besichtigte auch die Werkstatt von Tischler Brtining,

aus der die Mascbinenwerke der Sternwarte stammlen, und die

kleine Stube, in der seit Kurzem Arend Harjes, friiher Schroter's

Kutscher, eine Druckerei eingerichtet batte, urn allerlei Niitzliches

herzustellen: ausser den kleinen, den Bezug aus Bremen nicht

einbringenden Gelegenheitssachen , SchulbUcher , Ealender und
Aehnliches.

Wenige Tage nacb diesem Besuche, der Lilientbal in der

Hanptstadt Hannover — von dem Buscb war dort Kammerherr —
recht bekannt machte, hatte der Eandidat eine andere charak-

teristiBche Begegnung. Pastor Pfannkuchen's Sophie hielt namlick

an ihrem dreissigsten Geburtstage, am 20. September 1796,

Hochzeit, und der Br&utigam war kein Anderer als der biedere

Meister Tischboin, der Freund und Kupferstecher. Bei dem Feste

ging es ganz nach dem Brauche der Altvordern her, nicht bloss

in Frdmmigkeit und Ernst, sondem auch in Scherz und Yergnttgen,

erst in den Kirchen von Trupe und von Lilientbal, dann in der

alten Truper Pfarrei und in dem fein ausgeputzten Lilienthaler

Amthause, welches gerne Herrn Tischbein und Frau Gemahlin fur

die Flitterwochen beberbergte.

Natflrlich war Harding auch ein Freund von Kirchenmusik.

Desshalb erfreute ihn Alles, was der Oberamtmann Air Festgottes-

dienste eingerichtet hatte, sogar der neuernannte Organist selbst,

Martin Helmke, ein Vierziger, der bereits Acciseverwalter, Eanzlist

und Schenkwirt gewesen, aber trotzdem bei vergnflglicher RQstig-

keit recht leistungsfahig geblieben war, sodass sein festes Choral-

spiel beinahe die SchrOter'schen Pauken und Posaunen tibertdnte.

Befriedigend war es ebenfalls, dass ein wirklicher Eleve der

Sternwarte sich zugesellte, ein recht aufgeweckter Jangling, der

Amtschreiber Cramer aus Clausbruch.

So wohnte sich Harding leicht und rasch bei Schroeter ein.

Er fand bald, dass das W6rpe-Dorf doch mindestens ebenso

lebendig sei, als der Elbe-Flecken , in dem er zuletzt gedarbt

hatte; zugleich abersah er mit Verwunderung die Tags undNachts
unentwegte Arbeitsamkeit seines Brotherrn, welcher ihm in Er-

scheinung, Redeweise und Kleidung, ja in jeder Bewegung und
Gewohnheit, etwas streng Originates zu haben schien: halb Korn-
beamter und halb Bauernvogt, ein Yergleich mit der grossartig ein-

fachen Erscheinung von Olbers bot sich nicht oft dar, weil der

bremische Arzt LiHenthal jetzt nur noch selten besuchte.

Schrdter war wieder ganz Mechanikus ; ihn beschaftigte besonders

ein zehnfQssiges Dollond'sches Rohr, welches in dem Urania-Tempel

das bisherige, noch aus demEnde des Kammersekretftr-Zeit stammende
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Werkzeug ersetzen sollte. Die Aufstellung die8es Instrumentes

geschah nur mit Mflhen, aber die grossen F0148* 1*1*6!.^8 .*-
wartet wurden, erfttllten sich nicht, sodass Schrdter bisweilen

missmutig wurde. Einmal schrieb er: „Gewiss ist «*t dass solch

ein Instrument in Deutlicbkeit und Scharfe VorzttgKches leistet;

ich war fQr dasselbe dergestalt eingenommen, dass ich meine

bisherigen Teleskope beinahe ganz vergass, allein Olbers fOhrte

mich doch zu diesen zurflck. Wir verglichen namlich den neuen

Dollond mit dem dreizehnfttssigen Schrader'schen Reflektor und

fanden , dass er sich zu diesem verhalte , wie Dftmmerung zum
hellen Tage, sodass ich wieder zu dem alten Werkzeuge zurttck-

kehren will."

Wie das Hantieren bei den Apparaten, war auch das

schriftliche Arbeiten von Scbrflter ganz eigentiimlich. Harding

meinte bisweilen, es brenne dem Oberamtmann Kopf und Schopf

und doch war jede Handlung desselben ganz ruhig und verst&ndig

;

in seiner Studierstube oder im Uraniatempel oder auf der Gallerie

des Riesenfernrohrs tobte Scbrdter plfltzlich auf, aber im nachsten

Augenblick war wieder die urwiichsige Heiterkeit in ihr Recht

getreten: eine Harmlosigkeit, die selbst fttr den schulmeisterlichen

Harding unbegreiflich war. Nur ganz selten trat der Mann hervor,

der sich ftthlte als ein Genosse der kdniglichen Gesellschaften von

London, Gdttingen oder Stockholm, als ein Mitglied der kaiserlich

Leopoldinischen Akademie der Naturforscher und der Kurmainzi-

schen Sozietat der Wissenschaften , der Erfurter mathematischen

Gesellscbaft und des Berliner Vereins naturforschender Freunde,

auch als ein Korrespondent der Russisch kaiserlichen Akademie
der Wissenschaften von Sankt-Petersburg. Solche Titel zu er-

langen, war sauer genug geworden; denn bisher hatte keines

Medizaers Gttte, keine praktische Hfllfe eines George IH;, gelachelt.

Was Schrflter war, war er nur durch sich. Aus solchem Selbst-

bewusst8ein hatte sich langsam auch ein Selbstvertrauen heraus-

gebildet; der Himmelsforscher meinte bisweilen, aber nur in un-

bewachten Momenten, ein von Gottes Gnaden Erkorener zu sein.

Wenn Harding ihn mit solcher Ausdauer, mit einem alles Andere

vergessenden Fleisse arbeiten und arbeiten sah, erschien er ihm
als das hdchste Vorbild deutschen Gelehrtentums. SchrOter schrieb

damals an neuen ^Beitragen zu den astronomischen Entdeckungen
der Gegenwart/ Dies Buch brauchte jetzt nicht die EinfQhrung

durch einen Berliner Professor; es war kraftig genug, die eigenen

Wege zu gehen und diese wurden sogar noch durch geistes-

verwandte Arbeitsgenossen aus eigenem Antriebe geebnet; denn

Freiherr Franz von Zach, frtiherer Jesuitenzdgling , dann Milit&r,

jetzt Direktor der neuen vom Gothaer Herzoge Ernst H. erbauten

Seeberger Sternwarte, begeisterte sich fQr das kraftvolle Vorgehen
des Lilienthaler Kollegen. Er pries schon im Jahre 1797 die

merkwtirdige Schrift fiber die Fortschritte der Sternkunde und
empfahl Lilienthals neue Beitrage nicht bloss den Astronomen
vom Fach, sondern auch Jedem denkenden Menschen, welchen
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geisteserhebende Blicke in den grossen Naturbau der nnendlichen

Schflpfung Kopf and Herz gleich nlitzlich nnd unterhaltend be-

sehaftigen kdnnen."

Diese Astronomie erschien jetzt, in kraftloser and thaten-

armer Zeit, beinahe wie ein praktisches, dem Bildungsleben direkt

ffirderliches Element; die Menschen, denen Fleisch and Blut fttr

nationales Wesen and fttr politisches Wirken verloren gegangen
wtr, erquickten sich an den grossen Zeichen einer tiber alle

irdischen Erbftrmlicbkeiten unnahbar erhabenen Weltregierang mehr,
denn je zavor.

Mit solchen halb kindlichen and halb iiberreifen Ideen hing

es zusammen, dass Schrftter's Studien fiber Jupiter- and Uranus-
Trabanten, ttber Sonnenfackeln and Schweifsterne keineswegs als

Liebhabereien eines Sonderlings erschienen, vielmehr allgemein als

Tbaten von bleibendem Wert galten, als Leistungen, welche nicht

nor seltsame gelehrte Fragen der Sternwarte oder der Studier-

stnbe, sondern grosse, weit und tief eingreifende Interessen be-

rfthrten, als Sachen von dffentlichem Interesse. Es stand eben

das astronomische Dilettantentum in hdchster Blttte and inmitten

eines Eosmopolitismus , welcher den wirklichen Verhaltnissen gar

wenig entsprach; zu einem allgemeinen Hintergrunde solcher Art
passte eine Gestalt, wie die Schrdter'scbe, ganz ausnehmend.

Der Oberamtmann war schon Autoritat. Da hatte ein Unbekannter
in der Wiener Hofburg darch Nachfragen ttber die von Herschel be-

bauptete Undichtigkeit der Kometen den Sternwarten-Direktor

Franz von Paula Triesnecker so aufgebracht, dass dieser beim
Freiherrn yon Zach Erkandigangen einzog. Nun sah Harding, wie

die beiden astronomischen Exjesuiten an SchrOter scbrieben, am
dessen Aafsatz ttber die Kometen fttr Wien zu erlangen; er sah
auch die Verlegenheit, in welche Schroter dadurch versetzt wurde,
der nach Monaten angstlich an Olbers schrieb: „Hauptsachlich

kam es wohl darauf an, ob mir eine Mitteilung meiner Arbeit

nach Wien Graf von Brtthl und Doktor Herschel ttbel nehmen
kdnnten; da ich um die Kometenlehre gar kein Verdienst habe,

hatte ich wohl die Nase davon lassen sollen; allein der aber-

malige voreilige Herschel'sche Schluss, der leicht eine der grossten

Zierden unseres Weltgebaudes zersWren kdnnte, ging mir zu nahe,

als dass ich hatte schweigen dttrfen.
tf Mehr und mehr verkOrperte

sich der Lilienthaler Einfluss von Olbers in Harding, obwohl
dieser immer hSchst befangen auftretende Mann dem Bremer Arzt
zuerst persOnlich ziemlich fremd blieb; er war eben desLetzteren
Werkzeog. Gleich die erste Beobachtung, die Harding fttr Schroter

vorzunehmen hatte, gait einem Olbers'schen Kometen und die

erste neue Schrift, die Schrdter ihm zu lesen gab, war die

Olbers'sche ttber die einfachste Kometenbahn-Berechnung, die

ihren Yerfasser geradezu berttbmt gemacht hatte. Darum sandte

Olbers sofort am 22. August 1797, wieder Kometennachricbt ; als-

bald begann die Suche, welche, obwohl das Sternlicht noch ver-

waachener war, als bei dem vorj&hrigen, ganz wohl gelang. Etwa
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zwei Wochen hindurch beobachtete Harding mit dem siebenfQssigen,

Schrdter mit dem dreizehnflissigen Instrumente. Die Bew&ltigung
dieser kleinlichen Arbeiten, ttber die Harding stets genau be-

richtete, fttllte den grdsseren Teil des nftchsten Winters aus; sie

dauerte nftmlich bis zum Februar 1798; es wurde Alles, was von
Olbers ausging, mehr and mehr in Lilienthal fttr allein mass-
gebend gehalten. Am 27. Mai meldete Olbers, dass er wahr-
scheinlich mit von Zach und Lalande Lilienthal besuchen werde;
„ich schrieb dem Freiherrn, dass zwar die vortrefflichen Instrumente

in Lilienthal auch schon einer Reise wert w&ren, dass ich ihm
aber versichern kdnne, die persdnliche Bekanntschaft eines ge-

wissen Oberamtmanns Schrdter wfirde noch weit interessanter sein,

wenn er auch nur an den Menschen, gamicht an den berilhmten

Astronomen denken wolle. Wie von Zach diese Idee aufgenommen
hat, ist aus seinem Brief ersichtlich. Was sagen Sie aber zu der

Nachricht von Herschel's Uranus -Entdeckungen? Klingen die

nicht etwas romanhaft? Zwei Binge, riickw&rts sich bewegende
Satelliten!!"

Urn den UranUs kUmmerte sich Schrdter zun&chst nicht,

wohl aber um von Zach und Lalande ; er erklarte , dass es ihm
herzlichste Freude bereiten wiirde, die fremden Herren zu um-
armen, fttgte aber hinzu, „ich bitte Sie kunftighin auf meine Rech-
nung der Wahrheit treuer zu bleiben und mich nicht zu empfehlen,

vielmehr zu sagen, dass in meiner persdnlichen Bekanntschaft das
nicht zu finden sei, was man sich vielleicht vorstellen mochte; das
praesentia minuit famam macht gar oft bei Fremden mich nieder-

geschlagen; vor alien Dingen reserviere ich mir Jura, aus Ihrer

schdnen astronomischen Tasse mit Ihnen zu trinken." Der an-

gekOndigte Besuch kam nicht zu Stande, aber ein fur Schrdter

und Harding wertvollerer. Es sagte n&mlich Olbers far den
Sommer 1798 sein Erscheinen zu. Schrdter schrieb ihm am
29. Mai: „Dass es mir die grdsste nur immer denkbare Freude
sein wird, wenn Sie mich im Juli je l&nger desto lieber begliicken,

dass ich keineswegs fttr den franzdsisch-astronomischen Reichstag

nach Gotha zu gehen gedenke, das brauche ich wohl nicht zu
versichern; richten Sie ja Alles darnach ein, dass Sie h&bsch
lange so recht die Ruhe des Landlebens geniessen kdnnen ; in der

Lalandischen Reise nach Gotha liegt ohne Zweifel ein Direktional-

plan. Es gilt die theoretische Dezimalrechnung und vielleicht gar
den franzdsischen Kalender nach und nach in Deutschland ein-

zilfiihren." Am 5. Juli 1798 besuchte Olbers wirklich Lilienthal

und zwar in Begleitung des trefflichen Gildemeister , aber nicht

um der Landruhe sich hinzugeben, sondem vorzugsweise um mit
Schrdter Mars-Beobachtungen zu betreiben und mit Harding
Messungen der Lage des Bremer Ansgarius-Turmes gegen den
Meridian der Lilienthaler Sternwarte anzustellen. Jene Planeten-

Forschung ergab, trotz alien Eifers, keine unmittelbaren Resultate,

wohl aber die Messung ; denn durch sie wurden die von Gildemeister
fiirBremensUmgebung aufgenommenen Dreiecke orientiert, sodass
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Christian Abraham Heineken, seit sechs Jahren einer der Bremer
Bttrgermeister, n&chstens mit Tischbein's Httlfe zu verdffentlichen

gedachte. Dadurch wurden die Versuche, die Scfardter viele Jahre

hindorch fortgesetzt hatte, endlich ftirs Erste zu einem solchen

Abschluss gebracht, dass auch praktische Anerkennung erfolgen

konnte; diese zollte besonders der hannoversche Ober-Landesbau-
meiBter Vick, der damals mehrfach in Lilienthal wegen der Moor-
Anlagen verweilte.

Die grosse Unternehmnng , etwa fflnf Quadratmeilen bisber

onwirtlichen Landes durch Besiedelong in Kultur zu bringen, lag

dem Lilienthaler Oberamtmann sehr am Herzen ; dienstlich fOrderte

er die Sache unermiidlich nnd zugleich snchte er bei ihr anch
personlichen Vorteil. Urn 1799 ging all sein Denken auf Geld
ftr Beteiligung an der Anlage eines grOsseren Moordorfes. Zu-
n&chst trachtete er damach, dass er nicht mehr allein aus eigener

Tasche Harding besolden masse; Olbers teilte diesen Gedanken
nnd war gern bereit, den Mann als Gelehrten im Publico etwas
bekannter zu machen, besonders nacbdem er eine die Schr5ter-

schen Beobachtungen betreffende Abhandlung desselben gesehen
hatte, welche* f&r ein im Lilienthaler Amthause eingericbtetes „ge-

mQtliches Lesekr&nzchen" ausgearbeitet war ; sie sollte im Hannover-
schen Magazin sp&ter einmal abgedruckt werden, da dies Blatt

zuweilen bis nach London gelange, w&hrend zur Zeit Manuskript-
sendungen eben so wenig wie BUcher oder Briefe sicher Uber den
Kanal kamen.

Erhielt Harding aus staatlichen Mitteln Besoldung, so konnte
anch die Stemwarte eine staatliche werden ; in der That versuchte

Schrdter jetzt Alles, urn seine SchOpfung bei den gelegentlichen

Besachen, die immer h&ufiger kamen, in ein gl&nzendes Licht zu
8tellen. Eine der am Lftngsten in Lilienthaler Erinnemng ge-

bliebenen Personlichkeiten war der preussische Regierongsrat
Alexander von Dobna. Dieser wegen seiner Hamburger Schulzeit

alien praktischen Wissenschaften mit Verstandnis und Interesse

ergebene Borgherr wollte im Sommer 1799 eigentlich nur das
vielgepriesene Lilienthaler Riesen-Teleskop in Augenschein nehmen;
das lag aber damals gerade auf Bldcken, weil das feuchte Moor-
klima sein Holzwerk so mitgenommen hatte, dass ein Herabsturz
desRohres zn bef&rchten gewesen war. VonDohna musste daher
mit der Benutzung der Qbrigen Instmrnente sich zufrieden geben;
aber gerade diese erfUllten ihn mit einer Hochacbtung vor der
Lilienthaler Wissenschaft, die noch nach vielen Jahren sich ftusserte.

Ein anderes Interesse knQpfte sich an den fast gleichzeitigen

Besnch Johann Karl Weissmanters, eines Erfurter Jngendfreondes
Ton SchrOter, ans dessen Gespr&chen Harding Mancherlei aber die

cnten Stadien seines GOnners erfahr. Weissmantel belebte nament-
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lich bei der Demoiselle Schr&ter die Erinnerungen an die Erfurter
Zeit and an die jetzt so weit versplitterte Scbrdter'sche Familie.

Mitte Juli 1798 nahm Olbers wieder an eigentQmlichen
Spekulationen liber den Mars Teil, dessen Analogie mit der Erde
die grosste im ganzen Sonnensystem zu sein schien. Am 18.

zeigte sich bei 136maliger VergrSsserung des dreizehnfQssigen

Reflektors die sttdliche Polargegend dieses Planeten Ousserst

anffallend and abstechend hellglanzend ; seitdem fesselte er noch
mehr als bislang die Aufmerksamkeit. Obwohl die anberechtigte

Vermatung, dass die sicbtbare Oberflftche bloss eine Hiille treiben-

der Wolken sei, die aus Verdampfang und Verdichtung unter
ibnen liegender, aber ansichtbarer Gestaltungen eine gewisse
Stabilitat erhalte, wenig Ansprechendes hatte, erschien die erste

Schrift, welche Schroter aber den Mars verfasste, seine Flecken,

seine Atmospb&re and seinen Durcbmesser als so interessant,

dass Professor Bode sie Anfang 1799 besonders drucken and ver-

teilen liess.

Der Einflass des Bremer Kometen-Astronomen war natur-

gemftss bei den Lilienthaler Frennden um so grosser, als sie bei

aller Regsamkeit doch lange Zeit ausserordentlich vereinsamt sich

ftthlten. Sie waren z. B. in einem grossen Teile des Winters
1798/9 durch weite Ueberschwemmungen in jedem Verkehr be-

hindert; noch den 3. Mftrz 1799 schrieb Harding: „Selbst der
Zugang zar Sternwarte ist gesperrt gewesen und der siebenund-

zwanzigffissige Riese, sowie der Tempel stehen noch heute im
Wasser." Dieser Winter verlief ttberhaupt wenig frachtbar far

die Sternwarte; allein mit dem Frtthlinge begann auch fttr sie

neues Leben. So wnrde am 7. Mai 1799 Schroter wahrend des
Durchganges des Merkur in Erstaunen gesetzt durch die Er-
scheinung eines Ringes von zartem Licbte, welcher den Planeten

in einer scheinbaren H6he von drei Sekunden oder etwa einem
Viertel seines eigenen Durchmessers umgab; ,,obwohl ein blosser

Gedanke in Textur, blieb er doch auch bei Vergrflsserungen bis

za 288 sowohl in dem sieben- wie in dem dreizehn-fOssigen Re-
flektor beharrlich sichtbar; er hatte eine scharf hervortretende,

etwas graue Begrenzung und erinnerte an die Penumbra eines

Sonnenfleckens ; ahnliche Anhangsel waren deutlicher schon frQher

wahrgenommen , 1736 von De Plantade, 1786 und 1789 von
Prosperin und Flaugergues." Sofort setzte Schroter sich nieder,

um seine Merkur-Beobachtungen ausfQhrlich far Olbers aufzuzeichnen.

„Sie finden in ihnen," sagte er am 23. Juni 1799, „hdchst sonder-

bare und vielleicht auch ebenso absurde Gedanken aber die

physische Ursache der um Venus und Merkur bei den Voraber-
gangen bald gesehenen, bald nicht bemerkten Lichtringe; prafen

Sie diese Phantasie mit Scharfe, ob ich mich damit ins Publikum
wagen darf.

a

Die Olbers'sche Antwort war nicht gerade ermutigend; die

Fortsetzung der Merkur-Bearbeitung wurde aber noch mehr durch
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die tfachricht gest&rt, dass am 27. August ein nfeuer Scbweifstern

in Paris entdeckt sei. Sofort begann wieder unverdrossenes Sp&hen
and Beobachten. „Mit unserer Kometenjagd geht es am besten

bo: Olbers als der grdsste Himmelsmesser unseres ndrdlichen

Deutschlands besorgt die Berecbnung der Bahn; Senator Gilde-

meister und Harding machen die Zeitbericbtigung und Yergleichung
mit Sternen und ich in physischer Rflcksicht mit den beiden

besten meiner Reflektoren die Beobacbtungen und Messungen."
Erst am 30. Dezember 1799 warden die beschreibenden Arbeiten

abgeschlossen , die im folgenden Februar noch einen kleinen Zu-
satz for die Verdffentlichung empfingen.

Uebrigens dachte SchrOter in dieser Zeit weniger an Astronomic
als an Moorkolonisation ; er war nfimlich auf den Gedanken verfallen

dadurch sich Geld zu verscbaffen, dass er die Ausrtistung seiner

Observatorien unter Vorbehalt lebenslftnglicher Nutzung an die

englische Krone verfiussere. Dieserhalb wandte er sich an den
Londoner Vermittler einiger seiner Schriften, an George Best, den
6eheim8ekret&r des Kdnigs, und bald war in aller Stille ein Ver-

trag abseschlossen, welcher das gesamte Sternwarten-Inventar fttr

12U0 Prund Sterling verkaufte. Oibers wurde durch seinen Bruder,
der jetzt bannoverscber Intendant in Bremen war, veranlasst, den
Bestand der Sternwarte festzustellen ; er verglicb daber diesen mit dem
Verzeichnis der angebotenen StQcke am 13. Juni und meldete gleich

darauf, dass nicht allein Alles dem Verzeichnis gemftss sei, sondern

auch in vollkommenster Ordnung, in noch besserer Verfassung als je-

mals zuvor, weil Schrdter , was etwa irgend einer kleinen Reparatur
oder Verbesserung bedttrftig gewesen, mit einem Aufwande von
mehreren hundert Thalern habe wieder herrichten lassen. Dabei
sagte er aber auch: „zu wQnschen ist, dass der wQrdige Herr
Oberamtmann in seiner bisherigen ruhmvollen Thfttigkeit bleiben

und in Zukunft durch dieselbe der ganze Apparat, der so viele

kostbare und wegen ibrer inneren Gtite vortreffliche Instrumente

umfasst, in dieser vollst&ndigen Ordnung erhalten werden mOge;
dies ist urn so ndtiger, als dieser Apparat fast zu gross und zu
weitl&ufig ist, urn bei der genauen Aufsicht, welche die vollkommene
Erhaltung desselben erfordert, vollstfindig von einem einzigen

Manne bestritten zu werden, welcher so viele Offizialgeschafte hat,

denen er bei seinem bekannten Diensteifer die vorzttglichste

Aufmerksamkeit widmen muss."
Olbers drang nun mit grossem Eifer und Nachdruck darauf,

dass die Krone einen Konservator anstelle und bezeichnete fttr den
mit 150 Thalern Jahresgehalt dotierten Posten den bewahrten
Harding, obwohl dieser Lilienthal zu verlassen wQnschte, weil er

dahin kaum noch passte; er verhandelte darttber in GOttingen
flkr ihn mit seinem doppelten Landsmann, dem in Arbergen geborenen
Bremer Professor Arnold H. L. Heeren, welcher denselben Unter-

stQtzung versprach, aber Weiteres nicht ; freilich hielt er dafQr, dass

Harding noch mit der Zeit ein trefflicher praktischer Astronom unter

8chr6ters Leitung werden k5nne, aber er war auch gem bereit, die

lui iMf. XI, 6
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Berechnungen desselben zu prflfen und gegebenen Falls zu ver-

bessern — aber unumganglich erachtete er eine noch l&ngere

Lernzeit in dem Lilienthale.

Diese konnte in der That sehr ntttzlich werden. Das System
der dortigen Arbeiten liess sicb kaum aus den einzelnen Leistungen
erkennen. Es war lediglich den astronomischen Tagebttchern, nicht

Briefen und Entwurfen zu entnehmen; die Tagebticher der Stern-

warte boten aber auch viel Interessantes ; sie lebrten sogar, dass
ihre subtilen Aufzeichnungen keineswegs immer ohne Aufregung
geschehen waren. Da schreibt Schrflter, einmal wieder den Merkur
betrachtend : „Am Abend des 26. M&rz 1800, als ich bei der heiter-

sten Loft die atmospharische Morgend&mmerung beobachtet hatte,

war dieses Planeten betrftchtliche Elevation in einem hohen Tages-
bogen Qberaus gunstig; mit vieler Wollust bewunderte ich sein

immer matter nach der Erleucbtungsgrenze abfallendes Licht and
fand es wohl vollig so stark wie bei der Venus; nun veranlasste

die Beinheit des Bildes mich, ohne weiter auf Etwas zu achten,

eine 288malige Vergrosserung anzuwenden. Dabei stiess mir
eine der grossten Merkwttrdigkeiten auf: es war namlich das sttd-

liche Horn abgerundet, das n6rdliche hatte dagegen eine vor-

tretende scharfe Spitze, diese hdchst seltsame Phase beobachtete

ich von 7—

7

1
/* Uhr mit unglaublichem VergnQgen. Zum GlUck

kam gerade Inspektor Harding von Bremen zurUck nach dem Ob-
servationsplatz ; ich iiberliess ihm meinen dreizehnfttssigen Reflektor

und eilte zum Arbeits-Kabinet um Alles sorgf&ltig niederzuschreiben,

seine Beobachtung bestatigte die fttr die Feststellung der Merkur-
Rotation wichtige Erscheinung. Am n&cbsten Tage erwiesen sich

die Sehwerkzeuge flir weitere Beobachtungen ungenttgend. Wie
sehr wurden in diesem Falle gute, hinlanglich starke, fixe In-

strumente vermisset, fttr welche mein Vermogen viel zu einge-

schrankt ist I Gegen Abend war ich mit jenem Reflektor wieder
in voller Rttstung. Um 6 Uhr, noch bei Sonnenschein

,
glaubte

ich ohne Sucher den Merkur als ein feines Punktchen zu erkennen.

Ich hatte mich nicht geirrt; es war das erste Mai in meinem
Leben, dass ich diesen Planeten bei Tageslicht mit blossen Augen
erkannte und es freute mich herzlich, noch im 55. Lebensjahre
eine solche dauerhafte Gesichtskraft zu besitzen. Zugleich war der

Anblick auch belehrend, denn er zeigte, dass die Vermutungen,
zu denen Vidal in Mirepoix verfttbrt ist, nicht stattfinden kdnnen."

Die Merkur-Beobachtungen, welche in ihrer Art durchaus originell

und schliesslich auch ergebnisreich waren, dauerten zun&chst bis

zum 2. April fort.

Weniger als die Tagebttcher, zeigten die nftchsten VerOffent-

lichungen den stufenweisen Fortschritt in Lilienthal; denn sie

gaben durcheinander das Verschiedenste : Einzelheiten bald fiber

Sonne und Mond, bald fiber Jupiter, Saturn oder Uranus, bald

auch fiber den Merkur ; die letzteren waren die einzigen deutlicher

zusammenhangenden.
In der deutschen Gelehrtenwelt wurde das Interesse for die
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Lilienthaler Arbeiten durch die Verschiedenartigkeit solcher kleinen

Yer5ffentlichungen weit mehr belebt. als durch systematischen

Gang der Forschung. Die imraer sich erneuernden „astronomischen
Notizen" von Schroter fuhrten gegen die Wende des Jahrhunderts

zu wirklichen Triumphen; ttber die Lilienthaler Anstalten liefen

Erzahlungen um, welche reichen Beifall ernteten und spendeten;

und beides mit ltecht, weil sie in der That hochst interessante

Bilder entrollten.

Da liegen am Ufer eines kleinen br&unlichen Moorgewassers,
aber in gut erhaltenem, zur Frtthlings- and zur Herbstzeit sogar
anmutigem Fruchtgarten drei der Astronomie dienende Baulich-

keiten. Das altere und hauptsachlichere Gebaude besteht aus zwei

Geschossen; sein stidlicher von Grttn umrankter Eingang ftthrt in

das untere Zimmer und sogleich fallt dort der ganz von Mahagoni-
holz zusammengefiigte Schrader'sche Reflektor ins Auge. Ihm zu

Seiten stehen zwei kostbare Herschel'sche Instrumente, dazu kom-
men kleinere FernrShre, Kometensucher und Mikrometer, ausser-

dem Projektionsmaschinen und astronomische Uhren ; endlich zieren

den Raum viele Stern- und Mondkarten. Sowohl jenen Eingang,

wie den entgegengesetzten, bilden sehr breite, zweifltigelige Glas-

tharen; die n5rdliche gewahrt dem genannten Schrader'schen

Instrument leicbte Durchfabrt nach einer glatten Terrasse, welche

das eigentliche Beobachtungsfeld unter freiem Himmel auszumachen
scheint. Auf diese Btihne ftihrt auch die Thilr eines kleinen

Nebengebaudes, das einem fttnfzehnfttssigen Spiegelinstrument zur

Aufbewahrung dient. Dann beherbergt die obere Stube einen

zweiten Schrader'schen Reflektor, eine astronomische Pendeluhr,

einen Vorrat von anderen geringfQgigeren Instrumenten und eine

ganz ausgesuchte astronomische Bibliothek. Yon hier leitet eine

kleine Treppe unter die Dachkuppel, wo noch immer der beweg-
liche holzerne Quadrant nebst achromatischem Fernrohr auf einem
mit dem Fussboden nicht zusammenhangenden Balkenlager steht.

Den zweiten Bau, der etwa hundert Schritte vom ersten entfernt

ist, bildet die Maschinerie flir das schon bertthmt gewordene
siebenundzwanzigfiissige Teleskop, dessen in Backsteinen und Fach-
werk aufgefiihrtes, gegen dreissig Fuss hohes Treppengehause eine

Gallerie nebst schmalem Schreibkabinet tragt. Wenige Schritte von

diesem Koloss entfernt, erhebt sich dann der kleine runde Urania-

Tempel mit pyramidalischem, aber oben flachem Dach. In diesem
gefalligen Gehause ist jetzt das zehnfttssige Dollond'sche Instru-

ment sorgfaltig aufgestellt. Derartige Einrichtungen rufen tiberall

einen merkwtirdigen Eindruck hervor; als das Allermerkwtirdigste

aber erscheint es, dass sie lediglich aus Hang, Eifer und Liebe

zur Wissenschaft geschaffen worden sind, aus einem Gemeingeist

ftir die Astronomie, wie ihn wenige Lehrer und Besoldete dieser

Wissenschaft bisher bekundet haben.

6*
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Die voranschreitende Moorkultur erbrachte immer bessere
Einnahmen; hatte der altera Findorf sich darauf gelegt, neue An-
siedlungen zu schaflfen, so dachte jetzt der jUngere, der Neffe, vorzQg-

lich an Verbindungswege, also in erster Linie an Kan&le, welche
nebenbei auch der Entwasserung, haapts&chlich aber dem Verkehr,
dienen sollten. Schrfltor hatte bei dem Verkauf seiner Instromente
in diesem Manne sich nicht geirrt, derselbe bew&hrte sich treff-

lich; er bereiste Studien halber die Moorreviere des Herzogtums
Oldenborg-Delmenhorst und untersuchte dort, wie daheim, Alles,

was mit den neuen Aufgaben theoretisch oder praktisch in Zu-
sammenhang zu bringen war; er stellte auch ilber die Bremen-
Verden'schen Moore ein brauchbares grosses Nivellement her, also

die unentbehrliche Vorarbeit, welche Schrflter schonvon demOheim
erwttnscht hatte. Far diese praktischen Arbeiten interessierte sich

lebhaft Prinz Adolphus Frederic, der jflngste Sohn von Kdnig
George, welcher die bei den Gdttinger Studien erworbenen deut-

schen Anschauungen hochhielt; er bemerkte es freudig, dass ein

bei der Worpsweder Hflhe belegener Anbau, den Schrdter ganz
besonders fiir sich ins Auge gefasst hatte, nach ihm Adolfsdorf

geheissen wurde, liess sich fiber alle Moorangelegenheiten be-

sondere Berichte erstatten und sah es gern, dass ein Bremer Arzt,

Johann Heineken, in dem Lilienthale auf eigene Kosten ein be-

quemes Eurhaus zu verschiedenen Arten ktinstlicher B&der her-

richtete; das konnte frischen Zuzug schaflfen, wenigstens fiir den
Sommer, herrschte doch in Bremen grosse Neigung fiir l&ndlichen

Genuss. In der That wurde das WOrpedorf wegen seines artigen

kleinen GehOlzes und dessen gef&lliger Lage oftmals von St&dtern

besucht. Freundlich bereiteten seine Bewohner in ihren H&usem
anst&ndige Wohnungen; warum sollte es denn nicht zu etwas
grdsserem werden kflnnen? Nun bereiste im September 1800
Prinz Adolf diese Gegenden und namentlich den erheblichsten Teil

von dem grossen Moorlande des Kurfttrstentums ; er traf, von
Zeven kommend, am 20. unter Findorfs Fttbrung mit einem Ge-
folge von zehn Personen ziemlich unerwartet in dem kleinen Dorfe
ein, das so wenig einem Kurorte damaligen Stiles glich. Gl&nzende
Einrichtungen lagen offenbar noch in weiter Feme, aber Kdnigliche

Hoheit fanden dort am Rande des Moores doch etwas viel Merk-
wtlrdigeres : eine Astronomen-Versammlung.

Bei jenem Gothaer Gelehrten-Kongress , der, wie Schrdter

vorausgesagt hatte, unter Ftthrung yon Lalande und unter Auf-

gebot vieler mathematischer Grflssen franzdsische Mass- und
Ealender-Einteilungen zu Weltregeln erheben wollte, hatte Franz
von Zach Alles in Bewegung gesetzt, urn den wenig erfreulichen

Anfang zum Nutzen der Wissenschaft weiter auszubilden ; er hatte

den fQr 1800 geplanten zweiten Zusammentritt des Eongresses
aufs Lebhafteste betrieben, natflrlich bei dem Darniederliegen fast

aller idealen Erafte, bei der immer mehr steigenden Unsicherheit

der einfachsten Lebensverhaltnisse , ohne irgend welchen Erfolg.

Obristwachtmeister von Zach selbst fUblte sich matt, trotz seines
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Enthusiasmus. Von SchrOter quam solemnissime invitiret, begann
er September 1800, um sich etwas aufzuraffen, seine lange be-

sprochene Reise, deren Hauptziel Lilienthal sein sollte, das Belt-

same Orakel in der nordwestdeutschen Tiefebene; ihn beseelte

der Wan8ch
y

SchrOter's einzig bewunderungswerten Instrnmente

selber kennen zu lernen, diese wunderbaren Sehwerkzeuge, die

keinem Astronomen, keinem Freunde der Wissenschaften gleich-

gflltig bleiben dttrften. Der hohe Besuch war schon lange vorher

angekflndigt worden: bereits als der gute Drechsler mit seinem
Sonne and der parallaktischen Maschine nach Lilienthal kam. Da-
malB sagte Schrdter: „Der Sohn geht nun nach England nnd er-

h&lt durch meine Mitvermittlung nicht nur 100 Reichsthaler Reise-

kosten, sondem auch wohl weitere UnterstQtzung, wegen der das
Ministeriom an des Kdnigs Majest&t geschrieben hatte. Freiherr

von Zach kommt wahrscheinlich erst im Herbst; Herr von Ende
hat deswegen einen mir allein zngedachten Besuch noch ausgesetzt."

Nan war der Celler Gerichtsrat von dem Obristwachtmeister als

der beste Wegweiser fflr die Reise nach Lilienthal abgeholt worden
and gegen Mittag des 13. September verliessen die beiden Herren
im Ansgariikirchhof zu Bremen vor dem „Blauen Hause" von
Carpov die so onbequeme Reisekntsche ; sie wurden dann schnell

von dem Gasthof nach der Olbers'schen Wohnnng geholt, deren

besonders wegen der astronomischen Beobachtungen vorgenommener
Umbau soeben vollendet war. In ihr arbeitete gerade Gildemeister,

sodass man alsbald zn Instrumenten-Vergleichnngen und Derartigem
tibergehen konnte. Einige Tage sp&ter stellte sich Schrdter im
Olbers'schen Hause ein. „Stets wird mir," sagte von Zach, „diese

interessante nnd in der Geschichte der Sternkunde merkwilrdige

fiegegnnng in angenehmstem Andenken bleiben ; nachdem wir eine

Reihe yon Stunden in frdhlicher Gesellschaft mit dem vortrefflichen

Himmelssp&her zugebracht hatten, reiste derselbe Abends nach
seinem Lilienthal znrtick, von wo er am n&chsten Tage eine seiner

wichtigsten Entdeckungen mitteilte, die wieder wahrgenommene
Abrundung des siidlichen Merkur-Hornes. Unverzttglich gab er

ons von dieser Beobachtung Nachricht; dann sandte er seine

Equipage und am 17. abends konnten wir den verehrungswdrdigen
Freund auf seiner eigenen Sternwarte umarmen, wo wir anch den
Inspektor Harding trafen und bald darauf Olbers, sowie Gildemeister

wiedersahen. Leider ftnderte sich die Witterung bedenklich; an
den folgenden Tagen war derHimmel w&hrend der Morgenstunden
sehr ongtLnstig, nor ein paar heitere Nftchte nnd einige Sonnen-
blicke zwischen Wolken wurden uns zu Teil.

Trotzdem war Lilienthal sehr genussreich ; Schrdter, der liebens-

wflrdigste Wirt, zeigte glQckselig alle Instrnmente, er leitete auch
mehr als eine interessante Erdrterung ein, z. B. die Frage, ob
wirklich auf den Planeten, deren physikalische Verh&ltnisse er-

forschbar seien, ebenso wie auf dem Monde und der Erde, die

h6chsten Gebirge den siidlichen Halbkugeln angehdrten.

In solchen Beredungen wurden die sechs gelehrten Herren
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an jenem 20. September vom Prinzen Adolf unterbrochen , aber
nur far kurze Zeit. Nach Besichtigung der Ortschaft und des

Badehauses fand oben auf der Gallerie des grossen Teleskops eine

Unterredung mit dem Herrn Oberamtmann statt; dann wurde
hflflich aber schnell das astronomische Amthaus verlassen, das in

so seltsamer Weise als Sehenswiirdigkeit sich bewfthrte. Gegen
Abend sassen die ttberraschten Herren, welche ob der Frische und
Verstandigkeit des Prinzen Adolf sehr erfreut waren, ungestort in

dem etwas dumpfigen, oberen Empfangszimmer des Amthauses;
dieser „Nordwestsaala , der mit beinahe scbreckhaften Bildnissen

der ersten Moorbeglttcker, der Meiners, ausgestattet war. Einigen

erschien dort der Gedanke an Medizaer-Httlfe doch nicht als ganz
aussichtslos. Von Zach aber griff weiter, er entwickelte, seines glor-

reichen Gothaer Kongresses gedenkend, bei der irdenen Pfeife

und bei dem dampfenden Punschglase ein wunderschflnes Zukunfts-

gebilde, es wurde dort mit so schwer wiegender Gelehrsamkeit
verhandelt, dass SchrSter's Schwester nicht zu unterbrechen wagte
und auch der sonst so gern gesehene Heinrich, der Bediente von
Olbers, vergeblich mit Erfrischungen in die ernste Tafelrunde

hineinzudringen sucbte. Es wurde nftmlich eine nVereinigte Astro-

nomische Gesellschaft* gestiftet.

War auch das Zusammentreffen der Grander nur ein ge-

legentliches, beinahe ein zufalliges, so erschien doch die Lieblings-

Idee von Zach'p. als eine hochwichtige , standigen Bedilrfnissen

entsprechende Angelegenheit. Jeder der Anwesenden wurde nach
seinem Leistungsvermdgen abgeschfitzt und Jeder stand natttrlich

seinen Mann, Jeder zog aber sicherlich auch noch einmal einen

auswartigen Genossen hinzu; so glaubte Olbers fttr Piazzi und
Pons gutsagen zu kdnnen, von Zach far Lalande und Cassini, da-

gegen Schrflter fttr Bode und auch fttr Huth, einen seiner neuen
Korrespondenten ; ob auf Herschel's Beihttlfe zu rechnen sei,

mochte zweifelhaft sein, aber urn wenigstens guten Willen zu ge-

winnen, sollte Harding unverzttglich einige der neuen Herschel-

schen Abhandlungen verdeutschen. Das Direktorium der Sozietat

erhielt der verehrungswttrdige Schrflter, wenngleich es wohl erfolg-

reicher dem weltmannischer dastehenden Olbers ttbertragen worden
ware; von Zach, der ganz in Entzttcken aufging, der Herschel

und SchrOter mit Castor und Pollux verglich und an einer grossen
Zukunft keinen Augenblick zweifelte, wurde zum „standigen

Sekretar" erkoren. Mit all den sonstigen Vorschlagen war also-

bald der Celler Oberappellations-Gerichtsrat ebenso gern ein-

verstanden, wie der Bremer Ratsherr und der Hamburger Kandidat.

Als erste Hauptaufgabe des gemeinsamen Arbeitens wurde aus-

gemacht, dass der in Mittel-Europa sichtbare Sternenhimmel nach
dem Tierkreise in Reviere geteilt werden solle, welche je fttr sich

systematisch zu durchmustern und genau aufzuzeichnen waren ; die

zu solchem Werk sich verbindenden Herren hatten ausserdem
unter einander einen regen Briefwechsel zu unterhalten und bei

ihren Arbeiten stets das allgemeine Forschungsinteresse zu beachten

;
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&ie sollten rich ate Teile eines Ganzen flihlen and benehmen ; ate

Soziet&tssiegel wurde ein Tierkreis mit der Umschrift: „Non
fniBtra signorum obitus speculamus et ortus" ausersehen.

Unter dem freudigen Eindruck dieses Unternehmens voll-

endete Schrftter die Arbeiten fttr eine dritte Sammlung yon „Bei-

tr&gen zu den neuesten astronomischen Entdeckungen", and zwar
schon am 25. September die anf&nglich am 6. Dezember 1799
neu dnrchgesehenen Beitrftge zur Eenntnis der physischen Ver-
haltnisse des Merknr. „Zuerst wollte ich die Bekanntmachung
dieser mit den grdssten der Lilienthaler Fernrflhre bewerkstelligten

Beobachtungen bis dahin, dass ich noch mehrere dergleichen zu
machen Gelegenheit gehabt hatte, der Zakunft vorbehalten, allein

der Wunsch yerschiedener Gdnner und Freunde stimmten mich
anders; an den Tagen, da die Herren yon Zach und yon Ende
die Lilienthaler Stemwarte mit ihrer Gegenwart beglttckten, war
der Himmel in den Morgenstnnden for Merknr ungQnstig und
fiberhin nahm auch seine Entfernung mit seiner immer breiteren

Phase so sehr zu, dass sich weitere brauchbare Beobachtungen
fiber seine Lichtgestalt und Rotationsperiode nicht erhoffen liessen;

das bisher Beobachtete soil jetzt dargelegt werden. tt

Dass der Plan der sechs ^Lilienthaler Stern-Detektivs" keines-

wegs ein Phantasiestttck war, sondern etwas DurchfQhrbares, ja

Notwendiges, zeigte sich bald. Mr. le Baron de Zach liess es

sich ate st&ndigem Sekretar der Gesellschaft angelegen sein, yon
seinem Seeberge aus in alien Sprachen der gebildeten Welt das

Untemehmen anzupreisen, sodass selbst auf den sttdamerikanischen

Cordilleren eine Societas Liliatalica bekannt wurde, obwohl sie

noch Nichts geleistet hatte; es wurde eben ihr Bestreben, ein

unter den bestehenden Verhftltnissen schon recht fQhlbar gewordenes
BedQrfnifl zu befriedigen , in sacbverst&ndigen Kreisen yon Anfang
an gewfirdigt. Es fand auch bisweilen allgemeinere Anerkennung;
80 lobte selbst Herschel, obgleich er der Lilienthaler Vereinigung
nicht beitrat, in einer grossen Londoner Versammlung den an-

erkennenswerten Eifer, welcher einige festl&ndische Gelehrte ver-

anlasst habe, zur Tierkreis-Musterung sich zu verbinden; er hoffe,

dass solche Untersuchungen in der Folge ttber den gesamten
far die Erde sichtbaren Sternenhimmel sich ausdehnen wfirden.

Schon am 13. Oktober 1800 schrieb Schrdter: „Dass des

Herzogs yon Gotha Durchlaucht unsere astronomische Verbindung
edel unterstdtzen, giebt dieser sofort bei ihrer Entstehung einen Glanz
und ist ihr eine gute Yorbedeutung. So schdn wie ich den Mars
mit seinen Wolkenstreifen vorgestern beobachtete, habe ich ihn

noch nie gesehen ; in einigen Tagen schliesse ich diese schwierigen

Studien ab, weil dann mehrere Jahre hindurch in physischer Rftck-

sicht nur Wenig geschehen kann; sollte das erste Heft unserer

Transactions Mhzeitig genug herauskommen , kdnnte ich in ihm
aus den Areographischen Fragmenten vorlaufig BruchstUcke ate

noch nicht bekannt mitteilen.a

Auch andere Freunde gewann die Gesellschaft Einer der-

selben war der alte Haller Professor der Mathematik und Physik
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Georg Simon Klttgel, in jfingeren Jahren ein eifriger Mitarbeiter

am Berliner Astronomischen Jahrbach; er besuchte August 1801
das entlegene Lilienthal, am mit Schrftter and Harding den weiteren

Ausbau des Grfindungs-Planes zu besprechen. Hierauf kam es

weniger an, als auf ein Hervortreten mit einer ganz besonderen
Leistung. Die Ceres Ferdinandea, die Piazzi am 1. Januar 1801
entdeckt hatte, war sehr bald wieder verschwunden und onfindbar

bis zum 1. Januar 1802. Da traf Olbers sie wieder and Schrdter

jubelte: „Redit Ceres tibiqae sidera fulgent! Empfangen Sie,

liebster Freund, meinen herzlicbsten Gliickwunsch. Es ist im
Zirkel unserer astronomischen Gesellschaft diese grosse Entdeckong
gelungen and von Ihnen darin vervollkommnet, dass durch Ihre

Bestimmung der Planetenbahn ein weiteres Entwiscben unmftglich

gemacbt wird; dies gereicht Ihnen and dem talentvollen jungen

Mathematiker Gauss zu grosser Ehre." Dem Piazzischen Stern

wollte Pr&sident Schrdter die erste Verflffentlichung der Lilien-

thaler Gesellschaft widmen, obwohl er meinte : w&re er so, wie die

sizilische Ceres, durch Zeugung entstanden, wftrde er fdr einen

aas Mesallianze entsprossenen Bastard gelten, dessen Vater ein

Planet sei, die Matter aber ein Eomet. Schon am 11. Januar
begannen in Lilienthal die Ceres-Beobachtungen, die, ziemlich er-

folgreicb, bis zum 16. Marz andauerten.

Nun entdeckte wenige Tage nach ihrem vorl&ufigen Abschloas,

am 28. des genannten Monats, der eifrige Bremische Arzt einen

neuen Asteroiden, der alsbald Pallas genannt wurde und den
Lilienthaler Mitarbeitem vom 30. Marz bis 15. April die Tages-
und die Nacht-Ruhe benahm. Beide Leistungen yon Olbers standen

in einer gewissen Yerbindung mit den Arbeiten, welche die Ver-

einigte astronomische Gesellschaft sich vorgenommen hatte, denn
sie entstammten jenen Durchmusterungen des Himmels, welche in

dem Gesellschaftsprogramm als die erste Hauptarbeit angeordnet
waren; sie erfOllten also auch Schrdter mit freudigem Stolz, der
einesteils den Entdecker beglQckwOnschte , als die Planetennatur

des neuen Himmelskftrpers nach Monate langem Diskutieren fest-

stand, andernteils auch sich selber von ganzer Seele, da er mit-

triumphieren dttrfe, weil er gegen Professor Bode seine Gedanken
und Yermutungen ganz ebenso geaussert habe, wie gegen die

kftnigliche Soziet&t der Wissenschaften in London. Was verting es,

dass Bode noch steif und fest an dem alten Glauben haftete, die

gate Pallas sei and bleibe ein Eomet. „Ich bezweifle keineswegs,

dass die Pallas, der Sie Ihre Huldigungen darbringen, ein Planet

zwischen Mars und Ceres ist, bezweifle auch nicht, dass es mehrere
dergleichen kleine Planeten giebt, und zwar nicht bloss zwischen
Mars und Jupiter: Sterne, die kttnftighin, wenn erst unsere Soziet&t

einige Jahre in Th&tigkeit gewesen, mittelst ihrer speziellen

Himmelskarten viel leichter entdeckt werden kOnnen; ich setze

meine Beobachtungen fort; neulich sah ich den Uranus ungleich

mehr begrenzt als Ceres und Pallas und hatte dabei auch mehr
Lichtst&rke; ich sah ihn mit blossen Augen ; er hat, wenn er gleich
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kleiner gefonden wird, doch wirklich mehr wahre kftrperliche Gr&sse
ak die in Nebel gebttllten Pallas und Ceres. Eine Schrift Qber
den letztgenannten Planeten konnte nacb solchen neuen Fort-

schritten nicht zum Abschluss gebracbt werden. Etwas besser

ging es mit einem anderen and grttsseren Druckwerke, mit dem
zweiten Teile der Mondbeobachtnngen, der schon 1797 handschrift-

lich beinahe fertig gestellt war und nur neue Durchsicht und Ver-
voUst&ndigung erfordert hatte. Den 534 Paragraphen des vor

etwa zehn Jahren erschienenen Werkes sollten nun noch 559
folgen, den 43 Tafeln von 1791 noch 32. Somit beschaftigte

1801 eine neue belangreiche Arbeit die GOttinger Drucker; diese

aber kamen nur langsam voran, obwohl Professor J. C. D. Wildt
der Sache mit Hingebung sich widmete. Erst am 1. Marz 1802
konnte SchrOter sein Yorwort unterzeichnen ; in demselben hiess

es: „Enthalt dieser zweite Teil gleich elfjahrige, mit vorzilglichen

Instrumenten bewerkstelligte
,
gegen frilher merklich weiter vor-

dringende Beobachtungen und geben dieselben auch weitere neuere
Aufschlttsse, welche die Natur aus ihrem Schleier zu enthilllen

scheinen und zum Teil auch wirklich enthQllen, so sind und bleiben

alle diese Arbeiten doch nur Fragmente, die gewiss jeden echten

Kenner (lberzeugen werden, dass, soweit wir auch in der Kenntnis
der grossen Werke Gottes fortgehen, unser Wissen doch nur
Stfickwerk ist.

u

Solchen Betrachtungen sollte Schrdter durch eine Reise filr

knrze Zeit entrdckt werden. Monate lang hatte er schon Verhand-
langen Qber den Neubau der Gdttinger Sternwarte gefflhrt, da er

zum ersten Begutachter ausersehen war; er hatte seitAnfang des
Jahres dariiber dicke Schriftstttcke verfasst, teils in der Freude
aber die in dem Auftrag liegende Ehre, welche auch durch die

Zusendung der goldenen, den Uebergang des Kurhauses auf den
grossbritannischen Thron darstellenden Medaille versinnbildlicht

wurde, teils in dem Aerger wider Andere. „Da rtthmt sich dieser

Architekt Bocheck, dass von Zach ihn bei seinem Dortsein mit
den wesentlichen Eigenschaften einer akademischen Sternwarte be-

kannt gemacht habe ; aber sein Anschlag beweiset das nicht, unter

anderem hat er die Beobachtungs-Terrasse mit einer schftnen

Treppe vier Fuss tiefer als den Fussboden der Sternwarte angelegt,

ohne einmal an ein zehnfOssiges Teleskop zu denken." Die
Schrftter'sche Abreise wurde einige Zeit verzflgert wegen Abhaltung
eines Landgerichts , dessen Termin nicht genau vorher bestimmt
war; endlich sandte er an Olbers seine letzten „gutachtlichen

Notatau mit dem Bemerken; gegen den 21. Juni hoffe er nach
Hannover und Gdttingen abzureisen. „Erlauben Sie, dass ich mit
Herrn Observator Harding und mit meiner Schwester die Ehre
habe, Ihnen vorher noch auf einige Stunden aufzuwarten, um ganz
unter una mOndlich Qber Alles konferieren zu kdnnen." Am 27. Juni

1802 begann die Reise.
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Nach 25 jfthriger Abwesenheit kam der Lilienthaler Einsiedler

wieder zur alten Universit&tsstadt an der Leine, aber keineswegs

als ein beschaulicher, lieben Jugenderinnerungen nachgehender
Reisender, sondern als gewichtiger Fachmann, als astronomischer

Sachverstandiger, der dafQr sorgen musste, dass die 24 000 Thaler

Kassenmtoze, die bereit gestellt sein sollten, for eine hochbedeutsame
Wissenschafts-Anstalt praktisch angewendet wtlrden : for ein neues

Observatorium, bei welchem von den frttheren Verhaltnissen, den
Einrichtungen der Kftstner'schen Zeit, ganz abgesehen werden
musste. Schr6ter untersuchte das ihm angewiesene Bauterrain,

verfasste einen ausftlhrlichen Bericht und meinte, dass Alles herr-

lich werden wiirde, wenn sein Plan zur AusfQhrung gelange ; denn
derselbe begreife, aasser einer Astronomen-Wohnung, jede erdenk-

bare Vorkehrung, auch eine breite Observations-Terrasse nnd einen

Bau fllr den grossen Reflektor.

„Am 6. Juli", so erzfthlt Harding, „reisten wir von Gftttingen

wieder ab und kamen noch den n&mlichen Abend in Herzberg an,

wo das alte Bergschloss sich befindet, in welchem Schrdter ehe-

dem als Amtsauditor einige Jahre zugebracht hat; hier blieben

wir zwei Tage und gelangten am 9. nach Seesen, dann folgte ein

Besuch in Hannover/ 1

Merkwfhrdigerweise hatte der Oberamtmann die Lust an den

Erinnerungen der frttheren Zeit mit dem Verst&ndnis der fremd
gewordenen Yerhaltnisse beinahe ganz verloren. Er war froh, als

er wieder in seinem Lilienthale sich als Alleinherrscher ffthlen

konnte, wenngleich diese Rolle in Wirklichkeit langst aufgehdrt

hatte, weil Harding durch eigene Leistungen ihm schon ebenbtirtig

geworden war. Der frtlhere Hauslehrer stand jetzt fttr die astrono-

mischen Sachen geradezu unentbehrlich da, namentlich seitdem

wieder eine Meinungsverschiedenheit zwischen Herschel und SchrOter

hervorgetreten war und zwar hinsichtlich der beiden neuentdeckten

kleinen Planeten. Wahrend der sehr rauhen Herbstzeit, welche

Schr6ter vielfach zwang in dem interimistisch ausgerttsteten „Nord-
westsaale((

, trotz derjedes Lichtbild sWrenden Einflflsse des Kamin-
feuers, seine Beobachtungen zu machen, Ubersetzte Harding die

Herschersche Schrift aber Ceres und Pallas und half getreulich

dabei, die Schrdter'schen Ansichten dem gefeierten englischen Gre-

lehrten gegentiber zu vertreten.

Manchen schien im Winter 1802/3 die gute Stadt Bremen viel

zugftnglicher zu werden, als zuvor. Damals wurde namlich ein

grosser Teil von ihr, der seit erzbischdflichen Zeiten reichsbtirger-

lichem Wesen mehr oder weniger, jedenfalls ausserlich, fremd ge-

blieben war, der freien Reichsstadt einverleibt, namentlich alles

was zur Domkirche gehdrte, Olbers und Familie eingeschlossen.

Auf die Btirgerschaft selbst und auf das gesellschaftliche Leben
der Stadt tibte diese staatsrechtliche Aktion, trotz des Streits
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zwischen Lutberanertam nnd alter Kirchenordnung , kaum merk-
lichen Einfluss, wohl aber anf alle Nachbarn; denn diese ftihlten

sich in Bremen bei ihrem pers6nlichen Yerkehr weniger gebunden als

frtther, da es dort nicht mehr ftir sie geschiedene Gesellschaftskreise

gab. Diese Wandlong konnte Harding zu Gate kommen, welcher

damals wegen jener von Schr&ter begehrten HQlfsarbeiten mehr
als gewdhnlich nach Bremen hintiber ging, namentlich Anfang des

neuen Jahres. Es gelang ihm am 22. Februar 1803 die Olbers-

gche Pallas wieder zu finden, welche, gleich der Ceres, verloren

gegangen war, und diese Leistung musste ausgenutzt werden, zu-

erst in Bremen. Sie veranlasste SchrOter zu dem kfihnen Antrage
beim Ministerium, Harding zu dem zu ernennen, was er schon sei,

n&mlich zum Inspektor der kflniglichen Apparate in Lilienthal, aber
mit dem Rang eines wirklichen Amtschreibers. Bei Schrdter wohnte
zu dieser Zeit ein Deichbeamter des Butjadinger Landes, ehe-

maliger Gehtilfe des verdienstvollen Hamburger Wasserbaudirektors
Woltmann, Heinrich Wilhelm Brandes; der meinte, Harding miisse

den Titel „kdniglicher Eommissarius(< erhalten, weil es zu viele

Stemwarten-Inspektoren k la Edhler in Dresden gftbe; Harding
wnrde aber doch nichts mehr als ein Inspektor und dieser Titel

erleichterte ihm die Schwierigkeiten nicht, auf die jeder Fremde
vomLande in den Gesellschaftskreisen der Reichsstadt Bremen stiess.

Der immer befangene und blade Mann sah sich dort fast aus-

Bchliesslich auf Leute von untergeordneterer Stellung angewiesen.

Zu solchen gehflrte der seit etwa vier Jahren an einer neu-

begrdndeten Seefahrtsschule thatige Daniel Braubach, welcher bis-

lang, trotz seiner mathematischen und praktischen Eenntnisse, nicht

znr HOhe Bremischen Gelehrtentums hatte durchdringen konnen
und zwar wegen seiner wenig ansprechenden Lebensweise und
wegen seines immer absprecbenden Wesens; das letztere ftusserte

sich vorzOglich, wenn auf die mathematisch-physikalischen Eennt-
nisse des Lilienthaler Oberamtmanns die Rede kam. Da war
MSBerdem der viel versprechende Heinrich Dittmer, Sohn eines

Postkassierers; dieser sollte gerade so, wie SchrOter und Harding
frflher gemusst hatten, Theologie studieren; er setzte aber Alles

in Bewegung, urn Arzt zu werden und die dabei entwickelte Energie
entlockte dem schulmeisterlichen Inspektor mehr als einmal Be-
wunderung. Dann traf dieser auch bisweilen einen kaum 19jahrigen

Kaufmann, der sehr wohl angeschrieben dastand, nicht bloss weil

er von einem Geschaftshause ersten Ranges, der Firma Eulenkamp
nnd Sdhne, bereits zu belangreichen Reisen nach den „Ober-
landiflchenu Handelsplfttzen verwendet war, sondern auch wegen
seiner Liebhaberei ftr alle m&glichen alten Mathematikbticher und
Astronomieschriften, sowie wegen der steten Bereitwilligkeit, seine
ganz erstaunliche Rechenkunst fttr wissenschaftliche Zwecke zur
V erfQgang zu stellen. Der Eommis Fritz Bessel trieb selbst mit
einem etwas ftlteren Freunde, Johann Heinrich Helle, allerhand

praktische Messungen und Beobachtungen ; er sprach mit Teil-

nahme fiber den erschrecklichen Tod des Logarithmen-Vega, be-
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wunderte aufrichtig Chladni's Akustikforschungen, erz&hlte hftchst

merkwtbrdige Anekdoten von Euler und fthnliche Neuigkeiten.

Dieser Bessel war mebr als ein Dilettant, er hatte auch Zutritt

zur Instrumenten-Sammlung der Museums-Gesellschaft, Dank der

Einsicht seines Chefs, des bocbangesehenen Aeltermanns Andreas
Kulenkamp, den der Volksmund den „goldenen Kulenkamp" nannte.

Er bildete far Harding's Bttcherbedttrfhisse oft den Vermittler,

wennschon er ausserordentlich in Ansprach genommen war durch
die grossen, mit den TruppenzHgen zosammenb&ngenden Unter-
nebmungen seiner Firma. Von der vornehmen Bremer Gesellscbaft

wurde auch ein anderer Harding'scher Bekannter noch nicht fdr

ganz vollberechtigt angesehen, obgleich er zu Olbers recht ver-

traulich stand: Johann Friedrich Benzenberg. Bislang Lebrer an
der vielgenannten Erziebungsanstalt von Caroline Rudolphi zu Ham
bei Hamburg, wurde dieser ungemein lebhafte Mann FrOhling 1803
zum zweiten Male nach Bremen gefiihrt und zwar wegen seiner

Liebe zu der einzigen Tochter von Olbers; der Zweck des Besuchs
sollte bem&ntelt werden durch das Zusammentrefien mit jenem
Brandes, einem Studienfreunde und Experimentiergenossen. FQr
beide junge Leute interessierte sich Olbers gern, obwohl er nicht

daran dacbte, den einen derselben zu seinem Schwiegersohne zu
machen. Seinerseits schfttzte Harding den geistreich sprudelnden
Benzenberg in jeder Hinsicht, zumal derselbe Schrftter's Verdienste

gem anerkannte und nur bisweilen den Spruch des verstorbenen

Lichtenberg wiederholte, alle Lilienthaler BQcher mOssten erst ge-

droschen und dann gewttrfelt werden. Auch in Lilienthal erschien

Benzenberg sehr liebenswfirdig; er kam dahin Mitte April, um
Harding zu der Ehre zu gratulieren, dass ihn die Gftttinger

Akademie der Wissenschaften zum korrespondierenden Mitgliede

ernannt und Minister von der Decken noch besonders ausgezeichnet

habe. Damals war der Herr Sohn Friedrich Schrdter, der zu
Pferde mit Doktor Cozzen von Erfurt nach Lilienthal gekommen
war, noch anwesend, sodass ein persdnlicher Verkehr sich ent-

wickelte. Der Oberamtmann hatte wieder einmal ungemein viel

zu thun; er wollte eine Ealkbrennerei einrichten und hatte von
Diedrich Misegaes jr. in Bremen die H&lfte der Bechtenflether

Ziegelei gekauft, um Baumaterialien aller Art liefem zu kftnnen;

er setzte auch wieder ein neues Fernrohr auf , ein fttnffOssiges

von 6 l
/s Zoll Oeffnung, welches von Gefken am 4. April fertig

gestellt war und nach Aller Ansicht in der Figur des Spiegels

so vortrefflich ausgefallen war, dass es die stftrkste Vergr&sserung
mit einem sanften Bilde vereinigte. Dies neueste Instrument
ward zunftchst vorzugsweise zur Beobachtung des Saturnringes
angewendet, bei dem Harding schon am 3. Januar 1803 durch
das lichtstarke dreizehnfflssige Spiegelteleskop wahrgenommen
hatte, dass nur der westliche Henkel sich erkennen lasse. Diese
Beobachtung war so wichtig, dass jetzt jede Kleinigkeit interessierte

;

bot doch das Verstftndnis des Saturnringes noch sehr grosse
Schwierigkeiten dar. Der genannte Planet wurde in der n&chaUn
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Zeit fQr Schrtter and Harding wieder zur Hauptlosung; er be*

herrschte die Arbeiten „trotz langer trtlber Witterung und trotz

der stdrenden Kriegsunruhen , welche die franzdsische Okkapation
verorsachte."

Mit dem Frfihling kam bessere Arbeitskraft und auch Er-
matigung yon Aussen. Am 19. Mai 1803 erhielt Schroter durch ein

Glfickwunschschreiben des Staatsministers von Lenthe „die un-

crwartete angenehme Erflffnung," dass er vom Kdnige am 6. d. M.
znm Justizrat emannt worden; zugleich meldete der getreue
George Best, dass diese Ernennung „nach alien Umst&nden auf

eine ehrenvolle Art geschehen sea." Zu wirklich freodigem Schaffen

war die Zeit wenig angethan, da jene franzdsische Okkapation das
bannoverscbe Land ganz furchtbar drtickte. Schroter blieb

noch elastisch; er meinte schon Mitte Juni, die meisten Kriegs-

unrohen wQrden wohl bis auf die nachherigen Ausgaben bald tiber-

standen sein. „Die Zivilgewalt ist zurttckgegeben und habe ich

bereits wieder ein Eammer-Reskript erhalten; Ober-Appellations-
rat von Ramdohr und Legationsrat von Hintiber gehen nun zu den
Uoterbandlungen nach Paris und Generalleutnant Rivaud hat
mich in seine besondere Protektion genommen.

t
Trotz dieser Un-

nihen habe ich dennoch meinen wissenschaftlichen und sonstigen

Betrieb ununterbrochen fortgesetzt. Nun muss ich aber Posto halten,

obgleich der General versichert hat, dass bei den schlechten Wegen
Lilienthal vorerst keinen weiteren Durchmarsch haben wtlrde.* Der
„wissenschaftliche Betrieb4 ' entwickelte sich nur schwach, die

Haoptsache bildete jetzt in Lilienthal die astronomische Sozietat,

die noch immer nicht im Zuge war; Johann Bohnenberger in

Tubingen und andere Freunde in Deutschland liessen nichts von sich

hftren; George Best in London wartete auch weitere Schritte ab.

Die Sozietats-Korrespondenz besorgten seit einiger Zeit als

Direktions-Ausschuss Scbr&ter, Olbers und Harding gemeinsam;
trotzdem bat der Generalsekretar auf dem Seeberge urn einen

Gehtilfen fQr das Schreibwerk, der auch ohne Umst&nde be-

willigtwurde. Franz von Zach's zahlreiche Reklame-Schriften waren
nicbt s&mtlich zur Eenntnis der Lilienthaler gelangt; diese liessen

ihn aber gem gew&hren, da er in allerlei Eleinigkeiten ntitzlich

sein konnte, z. B. flir den Stich von Siegel und Diplom. 9Es
war hohe Zeitu , so schreibt von Zach am 20. Mai dem Direktions-

Ausschuss, „solche Abzeichen herzustellen ; denn es sind schon
wiederholte Anfragen nach ihnen eingelaufen. Nicht nur in England,
soodern auch in Schweden und Italien hat unsere Yerbindung
grosse Sensation erreget, bei den Franzosen weniger; erst kttrz-

fich verlangte Freund Melanderhjelm in Stockholm 'gleichsam mit
Ungestflm ein Diplom filr den dortigen Professor Svanberg mit
dor Aeusserung , dass dieser ohne ein solches sich zu nichts ver-

kiftdlich mache und noch bezweifele, ob die Sozietat ihn wirklich
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mm Mitgliede ernannt habe. Sie sehen, meine verehrungswfirdig-

sten Freunde, wie notwendig es ist, dass wir mit unseren Diplomen
so elegant als mdglich hervorrQcken. Es giebt der Kleinglaubigen

in alien St&nden and in den gelehrten sind sie dfters von der
allereitelster Art; ich bin versichert, dass schOne Diplome von
uns einen grossenEifer anfachen werden. Warum sollen wir nicht

diese kleine Schwachheit benutzen, wenn dadurch so viel Schdnes
and Gates far die Wissenschaft bewirkt werden kann ; ich werde
daher das Soziet&ts-Insiegel so gross and schftn als mftglich

stechen lassen ; das Diplom soil ein ftusserst zierliches Ansehen
bekommen and wenn anser Schatzamt nicht bei hinl&nglichen

Mitteln ware, so bin ich gewiss, dass der Aasschoss die (lbrigen

Eosten gern tragen wtirde; ich for meinen Teil will, was es auch
betragen mag, mit dem grdssten YergnQgen beisteaern." Yon den
Stiftern der Gesellschaft ging damals Herr von Ende nach Mannheim
and zwar als wohlbestallter Sternwarten-Direktor , er masste in

der Soziet&t eine andere Stellnng erbalten als die bisherige and
Schrdter Qbersandte ihm deshalb am 9. Juni 1803 einen ab-

ge&nderten Statuten-Entworf. Dann war auch als neuer GehQlfe

der Berechner der Ceres-Bahn, der herzoglich Braonschweigische
Mathematikus Karl Friedrich Gauss za beachten, der Anfang 1801
mit Olbers in Briefwechsel getreten war and far Sommer 1803
einen Besach in Bremen and Lilienthal zugesagt hatte. Der
schlichte, aber in jedem Zuge charaktervolle Mann traf am 25. Juni

in Bremen ein; hocherfreut ob solchen Besuches rief Olbers, einer

der Wenigen, die in Gauss schon den Geistesgewaltigen erster

Grdsse erkannten, alle Bekannten seines Hauses herbei : Manner wie

Gildemeister and Kalenkamp, Doctores Iken, Oelrichs and Breals,

den eigenen Schwiegersohn Christian Focke. Jeder feierte nan in

seiner Weise den Heros der Mathematik. Yon Bremen gings

bald nach Lilienthal; da fand sich Alles am 7. Juli 1803 auf die

Saturn-Beobachtungen eingerichtet. Gauss lernte die s&mtlichen

Instrumente kennen, grosse and kleine, alte and neae, and blieb

gern bis zum 12.; denn er erfreate sich nicht bloss an den
tiichtigen wissenschaftlichen Rfistzeugen, sondern auch an der

ganzen, einem Forscherwillen gehorchenden Umgebong. Es war
doch auch sehr eigenttimlich , dass dort Leute wie Gefken and
Tischbein in ihrer Art mit Astronomie sich befassten, aasserdem
der Auditor Fritz Laeder aas Herzberg, der Badegast Anton
Albers, ein Bremer Eaufmann, der einen Dollond besass and be-

natzte, ja sogar der junge Friedrich Schrdter. Gab es an der

Wdrpe auch keine mathematischen Grdssen, so wurde da doch
recht eifrig gearbeitet im Dienste einer abstrakten Wissenschaft;
war auch die beobachtende Weise ttberwiegend and das sogenannte
Physikalische keineswegs immer aber jeden Zweifel erhaben, so

herrschte doch regstes Interesse fiir Alles, was den Himmel be-

traf. Schrdter selbst war jedenfalls ein recht wfirdiger Vertreter

der Sternkonde, namentlich auch als Pr&sident eines internationalen

Astronomen-Vereins ; auch Gauss meinte gelegentlich, dass dieser
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grosse Ergebnisse verspr&che, sobald die Zeiten ruhiger werden
wfirden. Fttr diesen Verein arbeitete thats&chlich Harding mehr
lis Schroter; jener vollendete nftmlich im Winter 1803/4 die

ersten seiner Himmelskarten. DerNatur der Sache nach mussten

diese Repertorien viel vollst&ndiger werden, als alle bisherigen

Versuche , sie waren es auch , welche das Wiederauffinden der

PaUas ermftglicht hatten; ihnen wurde eine zweite grosse Ver-

besserung zu Teil, als, wie Schrflter sagte, „unser scharfsinniger

Gauss auch fur den Olbers'schen Stern die Elemente der Bahn and
der Umlaufszeit in ungeahnt genialer Weise festgestellt hatte."

Leider wurde das Verh&ltnis zwischen Gauss und Schroter

Anfang 1804 etwas getrttbt. Ein zehnfiissiger Gefken'scher Re-
flektor kam durch Harding's Vermittlung von Lilienthal nach
Braunschweig ; der sonst so karge Herzog Earl Wilhelm Ferdinand
zahlte gern fttr dies erste Prachtstttck seiner Sternwarte 30 Pistolen

and scheute auch keine weitere Ausgaben fttr die kunstvoUste

Aufstellung ; allein das Instrument erwies sich , aller Bemtlhungen
ongeachtet, als ganz unbrauchbar, und dieses Unglttck erregte am
Braunschweiger Hofe viel ttbles Gerede, wenngleich alsbald fest-

gestellt wurde, dass weder den Yerfertiger eine wirkliche Schuld

treffe, noch die in ihren Versicherungen so ttberaus glaubwttrdigen

Schroter and Harding; der Spiegel hatte sich frtther wirklich

gerade so vortrefflich erwiesen, wie er angertihmt worden war,

er hatte aber in der „Einrichtung" einen erst spftter erkennbaren
Fehler und zog sich wegen desselben.

Diese unerquickliche Angelegenheit hielt den Nachstbeteiligten,

den in seinem Kennerrufe schwer gekrankten Gauss, nicht ab, den
Lilienthaler Bestrebungen sein Interesse, ja seinen Beistand zu

bewahren. Diese erfiillten SchrOter, da Kurhannover von den

Franzosen besetzt blieb, mit vielen Sorgen, welche auch Reinhard,

der jetzt in Hamburg als franzosischer Gesandter beim nieder-

s&chsischen Ereise sich aufhielt, nicht zu verscheuchen vermochte.

Nur eine Httlfe liess sich erhoffen, die wachsende Anerkennung
der astronomischen Leistungen. Diese schien auch 1804 zu winken;

denn zu gleicher Zeit ersuchten um Zusendung des Schrdter'schen

Mondwerka fttr das franz5sische Nationalinstitut Reinhard in Ham-
burg, Jean Baptiste Delambre in Paris und Oberst Epailly in

Hannover, der sogar Mitnahme der Sachen zusagte. „Ihm gegen-
ttber bin ich zurttckhaltend gewesen, denn wer weiss, ob ich

nicht vielleicht bald einmal selbst an die erste Quelle in Paris

mich wenden muss, um Menschen zu retten."

Im Laufe des Jahres 1804 lenkte Schrftter's Observatorium
noch mehr die Aufmerksamkeit der Gelehrtenwelt auf sich. Die
Harding'schen Earten sollten nicht bloss Dritten fOrderlich sein,

sondern auch ganz direkt den Arbeiten in Lilienthal ; es ware ja
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ein merkwHrdiges Missgeschick gewesen, wenn sie dort nicht ztt

einem neuen Himmelsfunde gefiihrt hatten. Wirklich wies Harding
alsbald den dritten neuen Planeten nach. „Es war zur Zeit meiner
Beobachtung, am 1. September, gerade ein Leichenkondukt in

unserm Hause," schreibt Harding, „am 2. waren noch Pfeifer and
Oeiger bei una ; tnlb gings zum Mittwochen und der Himmel blieb

immer bedeckt, sodass nichts weiter zu sehen war." Harding
fragte am 9. September Bode : „Was denken Sie von diesem Fremd-
linge; sollte er nicht zur Sippschaft der Ceres gehdren? Wie viel

Wahrscheinliches gew5nne dadurch die Olbers'sche Hypothese Qber
die Entstehung von Ceres und Pallas durch Teilung eines grossen
Planeten.*' Darauf der Berliner Professor: „AUerding8 hat es

vielen Anscbein, dass auch dieser neue Wandelstern ein bisher

unbekannter Hauptplanet in der Region der Ceres und der Pallas

ist und mit beiden vergesellschaftet." Am 11. schrieb dann
Olbers: „Dieser bewegliche Stern ist, eben wie Ceres und Pallas,

ganz ohne Nebel und von einem Stern achten Grades im Fernrohr
gar nicht zu unterscheiden, es hat wohl kaum noch einigen Zweifel,

dass es wieder ein Planet ist; jetzt ist er neben Ceres und Pallas

der lichtstarkste. Wie angenehm mir diese Entdeckung ist, kOnnen
Sie sich leicht denken, da ich immer die Auffindung mebrerer
solcher Asteroiden vorhergesagt habe." SchrOter, der erst am
6. September „das schatzbare Vergnttgen genoss, mit dem Herrn
Entdecker den neuen Wanderer zu beobachten", korrespondierte

(iber denselben sofort mit London und Erfurt, St. Petersburg and
Stockholm, auch mit G6ttingen, wo gerade urn diese Zeit der
rtlhrige Christ. Oottlob Heyne wegen Wiederbesetzung der mathe-
matiscben und astronomischen Professur an ihn geschrieben hatte und
auf Harding aufmerksam gemacht worden war. „Dass der hiesigen

Sternwarte," sagte SchrSter, „die Ehre dieser wichtigen Ent-
deckung zu Teil geworden ist, verdankt sie keineswegs einem
blinden Zufall, sondern den beharrlichen Bemtthungen des rahm-
lich bekannten Entdeckers, des von des Kflnigs Majestat seit

einigen Jahren bei ihr angestellten Inspektors Harding, unseres
aus Lauenburg im Kur-Braunschweig-Liineburgischen gebiirtigen

Landsmanns. Sobald 1800 hier die Astronomische Gesellschaft

gestiftet war, fertigte Harding fttr das ihm zugewiesene Departe-
ment die speziellsten Stemkarten an; die folgenden Entdeckungen
unserer Mitglieder Piazzi und Olbers reizten unseren Harding, die

kleinsten, noch sichtbaren Sterne zu beobachten und in seine

Karten einzutragen; dadurch gelang es, dass derselbe in seiner

Himmelsgegend den dritten neuen Planeten glilcklich entdeckte,

sodass diese far die physikalische Sternkunde interessante Ent-
deckung wahren Anstrengungen und wirklichen Yerdiensten ver-

dankt wird."

Harding wollte seinen Stern Juno nennen, aber Gauss
opponierte : die zankische, rachstichtige, herrische Gdttin, die schon
dem guten Piazzi, und zwar durch den jetzigen Kaiser Napoleon,

aber vergeblich, aufgedrungen sei und dann von Olbers einen
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Korb erhalten babe, diese Xantdppe mfisse sitzen bleiben. Trolz-

dem ward der Name in Lilienthal beschlossen, aber es wurde, da der

englische Kftnig noch der anerkannte Landesherr war, Georgia
hinzugesetzt; denn k&nigliche Protektion und Pension habe zu der
Entdeckung beigetragen.

Diese gab nach zwei Richtungen einigen Anstoss: zun&chst

fftr die Organisation der Astronomen-Gesellschaft, dann fiir die

lAngstgeplante erste Veroffentlichung. Nach dem neuen Schrdter-

schen Plane soil von Zach Pr&sident sein, der zum kurfftrstlich-

wflrttembergischen Oeheimrat gewordene von Ende Korator and
Vizepr&sident, auch Spezialdirektor fttr franzdsische and italienische

Angelegenheiten ; Schrdter soil das ihm ttbertragene Direktorium

einstweilen behalten , dagegen Olbers erster Beamter and Geschftfts-

trftger and Gauss zweiter Beamter und Gesch&ftstrftger werden
and das General-Sekretariat aller auslftndischen Geschflfte gemein-
schaftlich ftthren; endlich empf&ngt Harding, solange er in Sede
gocietatis bleibt oder ein Ruf ihn nicht etwa zu weit wegziehen
wflrde, das Direktorial-Gesch&ftstrftger-Amt , besonders bei den
Deotschen Angelegenheiten. Das Siegel der Soziet&t soil die

Sinnbilder der drei entdeckten Planeten enthalten.

Der Ceres, Pallas and Juno sollte auch die erste VerOffent-

lichung der Gesellschaft gelten, die SchrOter tibernalim und in einem
arbeitsyollen und harten Winter auf seiner „Insel" vollendete. Sie

war am 28. Marz 1805 fertig und sollte auf dem Titelblatt die

Ueberschrift „Lilienthalische Beobachtungen tf

, sowie das erw&hnte
Soziet&tszeichen tragen. In der Vorrede sagte der Verfasser:

9Der Umstand, dass das gegenwftrtige Verkehren gewissermassen
als eine vorl&ufige Einleitung zu den ktinftigen Schriften der astro-

nomischen Soziet&t angesehen werden kann, erregte in mir den
Wunsch, es mit der Vignette der Gesellschaft geziert und geehrt

zu sehen und dadurch meinerseits dem ersten grossen Schritte

onseres Unternehmens ein Denkmal :zu stiften; 5ffentlich be-

zeuge ich also der Soziet&t fftr diese mir zugestandene sch&tzbare

Erlaubnis den verbindlichsten Dank und wftnsche ihr, wie der er-

habenen Sternkunde, zu weiteren grdsseren Fortschritten von
ganzer Seele GlUck.a Yorher hatte SchrOter die Vorerinnerung
an Olbers gesandt, ob auch irgend etwas gegen die Delikatesse

Verstossendes in Rftcksicht auf Herschel oder die Sozietftt darin

enthalten sei; der Text gehe nach Gottingen zum Druck, sobald

Jacquemier mit der Zeichnung und Tischbein mit dem Stich der

Vignette fertig sei.

Kaum hatte der Kurfttrst-K5nig erfahren, dass mit seinen

lange fast vergessenen Lilienthaler Instrumenten ein bisher un-

bekannter Planet entdeckt und zu K&nigs-Ehren Juno Georgia
genannt sei — fthnlich wie Herschel vor bald 25 Jahren seinen

fifameteo Georgium sidus getauft — da befahl er den Entdeck^t

/ail iwe. XI, 7
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wttrdig auszuzeichnen. Ohne dass Schroter ins Geheimnis gezogen
wurde, beschloss die Hannoversche Regierung nach vertraulichen

Verhandlungen mit Olbers, den fleissigen Harding an die Georgia-
Augusta-Universit&t als ausserordentlichen Professor zu berufen.

Dieser schrieb am Ende 1804 besorgt an Olbers : „Die mir giltigst

gegebene Nachricht von einer mir bevorstehenden Beforderung
ist zwar als ein Beweis Ihrer wohlwollenden Gesinnung gegen
mich and Ihrer Teilnahme an meinem Schicksale sehr sch&tzbar,

an sich aber kann diese Sache durchaus keinen frohen Eindruck
auf mich machen. Ich halte das Meiste noch fttr ein Gerede, an
das sich kaum glauben lftsst; denn bedauern wtlrde ich es, wenn
ich in die Verlegenheit jenes Postens gebracht werden sollte;

wie Sie wissen, besitze ich zu dem ersten und notwendigsten

Geschaft desselben, dem des Collegia-Lesens , nicht genfigende

Geschicklichkeit."

Solche Bedenken yerflogen allmfthlig; die formelle Berofdng
erfolgte nicht schnell, aber ohne Hindernis. Fdr Schroter war
eine derartige Auszeichnung seines Gehiilfen keineswegs sehr
angenehm, obwohl der Herr Sohn bereits neunzehn Jahre zahlte

und fdr universitfitsreif befunden wurde.

Die Versetzung musste sofort angenommen werden ; aber die

Uebersiedelung nach GOttingen liess sich doch noch hinausschieben.

Dies that Harding urn so lieber, als er jetzt in Bremen ange-
sehenere Beziehungen gewann; wie durch Olbers, so auch durch
dessen neuen Kollegen, den aus Gtittingen gebttrtigen Friedrich

Ludwig Hampe, der im Sommer der Lilienthaler Badeanstalt vor-

stand; auch liess sich der neue Briefwechsel mit den hervorragend-

sten Astronomen, mit Vidal, Lalande und Aehnlichen, besser in

Bremen anbahnen, als an einem weniger bekannten Orte, wo
doch jedenfalls der Anfang mit vielen Schwierigkeiten verbunden
sein musste. Harding feierte nicht bloss seinen 40. Geburtstag
mit aller Gemtitsruhe bei Schrdter, er blieb auch noch lftnger als

er sich vorgenommen, und verliess erst am 16. Oktober 1805 den
alten Amthof, den er doch in den beinahe zehn Jahren mehr und
mehr lieb gewonnen hatte. Nach Gottingen begleitete ihn der
junge Schroter, der freilich nicht sofort eine Hochschule begrQssen,

sondern zun&chst bei den im Leine-Thal wohnenden alten Familien-

Freunden sich umschauen sollte. Schrdter's Hauptwunsch richtete

sich natlirlich auf das dann folgende Gottinger Studium. Dass
dies doch fttr den Stammhalter jetzt ebenso segensreich werden
m6ge, wie es sich vor etwa vierzig Jabren beim Vater erwiesen habe

;

dieser Gedanke rief eine besonders rege Teilnahme an die erste

G5ttinger Zeit yon Harding hervor. Des Sohnes wegen wurden
alle Harding'schen Briefe doppelt freudig begrtlsst; jedes frohe
Erlebnis des frflheren Hausgenossen fand warmstes Interesse. Wie
entzttckt war Schroter, als er sah, dass sein Harding gleich nach
der ersten, am 30. Oktober vom Stapel gelassenen Vorlesung ganz
besondere Auszeichnung erfuhr. Dieser schrieb n&mlich am
9. November 1805: „Vorgestern traten ganz unerwartet drei
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Fremde in mein Zimmer and denken Sie meine Freade und mein
Erstaanen, als ich vernahm, dass Alexander von Humboldt, der

ktthne und glttckliche Reisende, daronter war. Seine Begleiter

Louis Josephe Gay-Lussac und Leopold von Bach sind nicht

minder interessant. Dieser Humboldt ist einer der liebenswttrdig-

sten and bei so vielen Yerdiensten der bescheidenste Mann, den
man sehen kann, ein Mann, den der enthusiastische Empfang, wo-
mit jeder ihm entgegen kommt, so wenig aufgeblasen hat, dass

man seine grosse Bescheidenheit , ware sie ihm nicht so ganz

natfirlich, fttr Affektion halten k5nnte; der Umfang seiner Kennt-
nisse ist enorm ; . . . im Yortrag ist er unvergleichbar ; mag er

erz&hlen oder demonstrieren, immer ist er hinreissend. Er be-

suchte mich dreimal.u

SchrSter ahnte nicht, dass dies Zosammentreffen von Humboldt
and Harding zu der grdssten Lebensfreude in Beziehung stand,

die ihm selber zn Teil werden sollte.

IV.

Bezels Studlen bei Schrftter.

Der Herbst 1805 SchrOter's Sternwarte treffende Verlast

mochte Uneingeweihten wie ein Unglttck erscheinen ; fttr Harding's

Ersatz war jedoch schon gesorgt and zwar yon keinem Geringeren
als von Olbers, der seit dem 28. Juli 1804 erkannt hatte, dass zu
Bremen in dem Kontor des ihm befreundeten Aeltermanns Andreas
Kulenkamp eine fttr mathematische and astronomische Fragen
flberaus begabte PersSnlichkeit Fleiss, Ausdauer and Geistesschftrfe

bei yerhaltnissm&ssig geringfttgigen Dingen vergeude. An jenem
Tage hatte n&mlich der Kontorist Bessel, Harding's Bekannter,

dem hochverehrten Herrn Doktor aus freiem Antriebe, aber nicht

ohne Herzklopfen, eine Berechnung der Harriot'schen and Torpoley-

schen Beobachtangen des Kometen von 1607 ttberreicht; die

Arbeit hatte sich als ein Meisterstttck erwiesen. Darch Olbers war
der jogendliche Yerfasser sofort in den rtthmendsten Worten von Zach
empfohlen worden. Bei Gelegenheit einer kaufm&nnischen Ge-
schftftsreise hatte er auf der Seeberger Sternwarte diesen freilich

nicht getroffen, wohl aber dessen liebenswttrdigen Stellvertreter,

Ernst von Lindenau ; er gab sich erfreulicher Weise immer mehr den
Interessen der transzendentalen Wissenschaften hin. Schon am
28. Januar 1805 hatte er, als sein alter Freund Thilo in Mttnster

eine Sternwarte errichten wollte, sein Herz aasgeschttttet: „Wer
soil denn dort den Himmel beobachten? Sie selbst — das glaube

fch deeshalb nicht, weil Ihre anderen Gesch&fte es nicht gestatteo

7*
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warden; h&tte ich mich vor einigen Jahren ganz auf die Stern-

kunde gelegt, so wftre heute vielleicht Hoffnung fttr mich — aber
nun muss ich solche angenehme Gedanken vergehen lassen. Sehr
glttcklich wlirde ich sein, wenn ich jetzt noch meinen Beruf ftndern

kdnnte; Sie wftren dann der Mann, mein GlQck zu machen. In

den letzten Tagen haben, da ich Ihren Stemwartenplan mit Dr.

Olbers besprach, oft Gedanken dieser Art meinen Eopf durch-
kreuzt; es wollen Herz und Yernunft den Berufsstand ftndern,

aber die okonomische Lage giebt es nicht zu, wenn sich nicht

gleich ein sicheres Unterkommen zeigt, wftre es auch noch so fern.

Verzeihen Sie solche Trftumereien;
4
einem Freunde sein Herz zu

leeren, ist Wohlthat."

Seit der Entdeckung der Juno hielt Olbers den Gedanken,
dass Bessel seinen Beruf ftndere, keineswegs fttr unausftthrbar; er

arbeitete desshalb vor und empfing schon am 18. Juli 1805 von
Bessel die Erklftrung: „Vorige Woche war ich in Folge Ihres

giltigen Rates und der mir ausgewirkten Erlaubnis in Lilienthal

eine Nacht; also nfthert sich die Zeit, welche entscheiden wird, ob
ich hier oder dort oder an einem anderen Orte leben soil; an
dieser Entscheidung hftngt mein kiinftiges Schicksal. Ich weiss

nicht, ob ich ihr mit Furcht oder mit Hoffnung entgegen sehen
soil; Sie kennen meineLage, Sie wissen, dass ich wenig zuzusetzen
habe oder gar nichts, wenn ich nicht meinem Vater zur Last fallen

will; auch von ihm wlirde und kdnnte ich nie, niemals etwas Un-
verdientes anzunehmen mich entschliessen. Meine Idee war, die

Einnahme zu erhalten, die Harding als Instrumenten-Inspektor ge-

noss und dafttr seine Stelle in Lilienthal zu besetzen. Sie werden
diese Idee zu anmassend, viel zu anmassend finden, aber was
kann man nicht einer aufgeregten Phantasie verzeihen; jedoch
es wird Harding, wie ich vermute, seinen Gehalt beibehalten, so-

dass die ganze Idee in Nichts zusammenfftllt. a Trotzdem ver-

folgte sie Olbers im Stillen und ebenso Bessel selbst Dieser schrieb

z. B. den 25. Juli 1805: „Das sonderbare Wetter, welches diesen

Sommer verleidet, hat uns seit dem 6- Mai nur zwei oder drei

Tage geschenkt, die leidlich waren, aber keinen einzigen ganz
heiteren, immer Wolken, immer Regen. Das ist ein Zustand, der
alien Astronomen unertrftglich ist, besonders mir, der ich so leb-

haft wttnschte, einmal Augenzeuge derWirkung der neuen Spiegel

zu sein, welche Optikus Gefken ftir den fttnfzehnfttssigen Lilien-

thaler Reflektor geschliffen hat Unter Aussicht auf eine sch&ne
Nacht wanderte ich also vor einiger Zeit nach Lilienthal, fand
mich aber getftuscht, indem der Himmel keinen einzigen Stern

durchschimmern liess. Indess hatte Justizrat Schrdter die Gttte,

mich am n&chsten Morgen von der Allmacht des neuen Werkzeuges
zu iiberzeugen. In grosser Entfernung wurde ein beschriebenes

Papier angeheftet und dann eine Menge von Vergrdsserungen an-

gewandt; trotz der schlechten Beleuchtung ertrug der Gegcnstand
2000! Der fttnfzehnfttssige Reflektor ist offenbar schdner als der

^reizehnfttswge , der bisher in Lilienthal fttr das vollkommeaste
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exfetierende Teleskop gehalten wnrde. Von den grossen Teleskopen,

deren Wert wobl schwerlich entschieden werden mdchte, rede ich

bier nicht; SchrOter und Harding halten ihr offen stehendes

siebenundzwanzigfttssiges Fernrohr far vollig entscheidend, wenn
die anderen Instnunente Zweifel' Ubrig lassen." Zur selbigen

Zeit schrieb SchrSter an Olbers nach Rehborg, er m5ge docb
die RQckreise liber Lilienthal nehmen und ihn etliche Tage and
Nichte erfreuen, er wolle gern ein paar Abende mit ibm das

neue Teleskop zu Beobachtungen benutzen, wegen Bessel, der

feste Abrede gebeten babe, Allerlei besprecben und auch wegen
seiner Gesundheit, die durch eine bei der Mittagssuppe erhaltene

Ohnmacht rttckfallig geworden sei, was ibm sehr missmutig
mache."

Die Lilienthaler Anstalten erregten damals wieder einmal bei

Fachleuten Interesse, selbst bei Personen, deren tecbnische Sach-

kenntnis weit hoher stand, als die Bessersche. So warden sie da-

mals von jenem Georg Hermann Drechsler studiert, der aus

England zurftckkehrte, wo er fttnf Jahre bei Edward Troughton in

London gelernt batte; er wollte von Lilienthal nach Palermo zu

Piazzi. Gern verkehrte Bessel in Bremen mit diesem kenntnis-

reichen Mann and beredete sich auch viel mit ihm Qber die

jilngsten Fortschritte der Technik, welche neue Aufschlfisse ver-

sprachen.

Seit Bessel's erstem Lilienthaler Besuch waren etwa drei

Monate verstrichen, als der entscheidende Schritt erfolgte. Wie
Harding endlich reisefertig war, schrieb Olbers an Bessel (10. Okt.

1805) : „Haben Sie noch etwas fiber Dire Angelegenheit an Schroter

zu sagen, von dem ich ausftthrlichen Brief erhielt, so wiinsche ich

sehr, es vor Morgen frtth 8 Uhr zu wissen, weil ich morgen nach
Lilienthal schreibe. a UnverzQglich antwortete Bessel: „Sie wollen

also morgen in Lilienthal ein Werk vollenden, welches einen

sprechenden Beweis Ihres Edelmats enthftlt and meinen Dank so

grenzenlos macht, wie die Verehrung, die ich fiir Sie hege!
Ich babe liber diese Angelegenheit nichts mehr hinzuzuftlgen ; denn
Sie haben fiber Allem mit vftterlicher Sorgfalt gewacht. Nor mdchte
ich mir Worte wflnschen, die Ihnen einigermassen meine Gefiihle

schildern kOnnten ; es dorchkreozen so mancherlei Gedanken meinen
Eopf, aber Dank, grenzenloser Dank meinem Wohlthftter: das ist

der Brennpunkt von alien."

Am 12. Oktober schrieb Bessel glttckselig an Thilo flber den
Erfolg, bald werde er die ganze Zeit der gdttlichen Sternkunde
widmen kdnnen and Arbeiten unternebmen, deren Unermesslichkeit
er bisher nor mit heiligem Schaader betrachtet habe. Schr5ter

erhielt einige Tage spftter den formellen Annahmebrief; in ihm
sagte Bessel , schon lange hege er die Hoffnung , seinen jetzigen

Stand gegen einen anderen, seinen Neigongen mehr angemessenen
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vertauschen zu kdnnen; diese Hoffhung sei jetzt erfollt; schon

desshalb fQhle er sich glticklich and zwar doppelt glticklich, well

ihn auf der neuen Bahn ein Mann leiten werde, welcher eben bo

hoch zn sch&tzen, wie hoch zn bewnndern sei.

Solche Worte schrieb Bessel, sobald er die Abreise Harding's

erfahren hatte; letzterem sandte er seinen Gross nacta Gdttingen

nach. „Die Trennnng von einem Manne, dessen Verdienste die

Bewnndernng der Welt, dessen persSnliche Eigenschaften meine
Liebe im hdchsten Grade erregen, sie mnsste natQrlich hart sein,

aber der Gedanke, die Verbindnng mit Ihnen schriftlich noch mehr
zn befestigen, kann der Trennnng etwas von ihrer Bitterkeit

nehmen.u In denselben Tagen sandte Bessel an Gauss einfache

nnd herzlich gemeinte HochzeitswQnsche ; der Gratulation fogte er

bei: „Mit mir hat sich ktirzlich anch eine Verandernng zugetragen,

welche danernden Einflnss haben wird. Sie nehmen gewiss an der-

selben Anteil; ich entsage n&mlich der Eanfmannschaft nnd gehe
nach Lilienthal, nm die Stelle nnseres Frenndes Harding wieder

zn besetzen. Der Gate, dem Edelmnte nnd der kr&ftigen Ver-
wendung yon Dr. Olbers verdanke ich diesen Posten, der ganz
meinen Wttnschen entspricht, indem er mir Masse und Gelegenheit

verschafft, mich sowohl praktisch als theoretisch etwas auszubilden.

Bis in die Mitte des Febrnar muss ich noch in Bremen bleiben,

am die Arbeiten, die der Schlnss des Jahres mit sich bringt, zu
beendigen, dann aber werde ich mein neues Amt mit Mut an-

treten. Nor der Gedanke, einen so berflhmten Yorg&nger gehabt
zn haben, kSnnte den Mnt schw&chen ; aber bei dieser Gelegenheit
fQhle ich recht lebhaft, wie glticklich mich die Freondschaft macht,
mit der Sie und nnser vortrefflicher Olbers mich beehren ; es wird
immer mein Bestreben sein, mir eine Znneigung zn erhalten, die

so unsch&tzbar ist.
(( Ueber dasselbe Ereigniss schrieb Olbers

noch an von Zach im November 1805: „Mit Vergnttgen kann ich

Ihnen melden, dass nnser Bessel jetzt ganz for die Astronomie
gewonnen ist; wahrlicheine grosse Acquisition for die Wissensch&ft,

ein solches Genie mit so viel Eifer, Fleiss, Beharrlichkeit and
Gednld ist mir noch nicht vorgekommen.a

Diese Eigenschaften wnsste Olbers jetzt unverzttglich in den
praktischen Dienst der Wissenschaft zn setzen; er hatte schon in

den entscheidenden Oktobertagen eine Berechnnng des Kometen
von 1769 bei Bessel angeregt und diesen ermnntert for solche

Arbeit eine Art Erlanbnis von Gauss zn erbitten. Das geschah.

„An Zeit wird es mir in Lilienthal nicht fehlen nnd an Fleiss

hoffentlich auch nicht; aber diese Erfordernisse einer so grossen
Arbeit wQrden nur hinreichen da, wo Ihre habere Kunst Unttber-

treffliches herbeifohren wtirde, etwas Ertrftgliches zn liefern."

Die Uebersiedelung, die von so grossen PlAnen begleitet

wurde, erfolgte spftter, als Bessel gedacht hatte ; sein Handelshaus
erhielt nftmlich von der nicht geringen britischen Armee, die da-

mals in and urn Bremen stand, pldtzlich gewichtige Auftxftge zur

Anhftafang von grossen Kom- and Mehl-Vorrftten; dadurch ward
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dem pflichttreuen Kommis auch der letzte Rest von Masse ge-
ranbt. Dann starb am 24. Febraar 1806 sein Chef, der von
Allen hochverehrte Andreas Kulenkamp. So kam es, dass Bessel

erst am 19. Mftrz — spat Abends und bei schlechtem Wetter —
nach dem Lilienthaler Amtbause (ibersiedelte.

Dort war er bald Zeage bober Gltickseligkeit Aus Paris

kam ein Schreiben Alexander von Humboldt's an, in welchem eine

Pergamentorknnde lag, in der Schrdter zum korrespondierenden

Mitgliede des franz&sischen Institute ernannt wurde; die Urkunde
datierte vom 23. M&rz nnd war von keinem Geringeren unter-

zeichnet, alsDelambre; sie warnichtnur eine grosse wissenschaft-

liche Auszeichnnng , sondern auch ein wegen der politischen Ver-
haltnisse wertvolles Besitztum.

Bessel freute sich mit Schrdter, zumal er aus jeder diesem
zu Teil werdenden F5rderung auch seinerseits Nutzen Ziehen

konnte. Zun&cbst war seine Zukunft noch recht dunkel, denn es

blieb ungewiss, ob ihm die Inspektoren-Besoldung seines Vor-

gangers zu Teil werden wfirde. Dieser, schon nach einigen

Monaten aus Gdttingen wieder heriibergekommen , verzichtete auf

die H&lfte seines in letzter Zeit 200 Reichsthaler betragenden
Gehalts zu Gunsten von Bessel, behielt sich aber doch noch eine

dienstliche Verbindung mit den alteren Lilienthaler Instrumenten

vor. In alle Geheimnisse , welcbe diese oder auch die spftter an-

geschafften Werkzeuge betrafen, weihte er schnell seinen Nach-
folger ein, sodass Drechsler's Bemerkungen noch weiter vervoll-

st&ndigt wurden ; als untadelhaft und geradezu vorzQglich erschien

jetzt der alte siebenftissige Herschel'sche Reflektor, was Harding
schon besonders gut zu beurteilen vermochte, da er in Gottingen

einen ausgezeichneten zehnfQssigen benutzt hatte. Recht be-

friedigend war auch ein dreizehnfiissiger Fraunhofer, das neueste

von SchrOter angeschaffte Instrument, ein prachtiges Zeugnis von
der noch in Lilienthal herrschenden Aufmerksamkeit auf jeden

Fortschritt der Technik. Sobald die dioptrischen Glaser Joseph
Frsunhofer's die alten Refraktoren zu verdrangen begannen, war
auch schon eines von ihnen auf der SchrSter'schen Sternwarte!

Dagegen erflillte das zweitneuste Fernrohr, jener fttnfzehnfttssige

Gefken'sche Reflektor, ungeachtet seiner guten Maschinerie, keines-

wegs die Erwartungen ; von den beiden, zu ihm gehttrenden Spiegeln

begann der erste, frGher so vollkommene, gerade im FrtLbjahr

1806 seine Figur etwas zu ftndern und die Bilder nicht immer
vollstandig deutlich zu zeigen. Der Uebelstand schien den Mangeln,

welcbe in Braunschweig sich gezeigt hatten, ganz ahnlich zu sein.

Noch bei Harding's erstem Osterbesuch glaubte SchrOter an die

Gftte dieses Spiegels; allein bald erkannte auch er den Fehler,

der in unzulanglicher , eine Biegung ermdglichender Metalldicke

lag. Sofort wurde Nachbar Gefken mit der Anfertigung eines
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neuen Spiegels beauftragt; alB derselbe glflcklich eingesetzt war,

erschien er wie ein MeisterstQck. Wie SchrSter, meinte audi
Bessel wieder, solch ein Instrument, welches mit ausserordentiicher

Lichtstftrke vollkommenste Deutlichkeit vereinige, habe schwerlich

mehr als einmal seines Gleichen auf der Welt.

Auf Harding folgte in Lilienthal bald Olbers. Dieser kam
im Mai 1806 zu Besuch; schon am 26. April hatte ihm Bessel

geschrieben : „Mit Sebnsncht erwarte ich den ersten Tag des jetzt

doppelt schdnen Maimonats; Sie werden diesen hoffentlich ganz
bei uns zubringen.* Gleich darauf schrieb er an Gauss: „Sonn-
abend Bind wir so gltlcklich unseren Olbers zu empfangen." Gem
sah dieser, wie SchrOter seinen 25. Lilientbaler Empfangstag mit
Haus- und Orts-Genossen nnter Maibaumen feierte; gern plante

er dort Allerlei filr seine zweite grdssere Astronomenfahrt, die in

wenigen Tagen beginnen sollte. Auf dieser recht angenehmen
Reise, bei der jedoch ein Zusammentreffen mit Freiherrn von Zach
vermieden wurde, begleitete ihn immer der Gedanke an Lilienthal

;

der liess ihn sowohl in GOttingen wie in Braunschweig mit Stolz

davon reden, dass er einen Bessel „entdeckt" habe, dass er ihm
behalflich gewesen sei, an eine solche Stelle zu gelangen, wie
Schr&ter's Sternwarte. Nach diesem Phftnomen wurde Jedermann
verwiesen, der Sicheres Uber astronomische Litteratur, Lateinische

oder Deutsche, Englische oder FranzSsische , wissen wollte, tiber

altere oder neuere Erfindungen, Uber Fremdes oder Einheimisches,

wenn es auch nor Harm Gefken's Spiegel oder Fritz Hanneke's
Pendel waren. Die gleiche Weisung erhielt aber auch Jeder,

welcher schwierige, grosse Geduld und ruhige Elugheit erfordernde

Berecbnungen zu machen oder gar mit mathematischen Aufgaben,
bei denen selbst ein Gauss den Kopf schtttteln durfte, sich zu
befassen hatte.

Der rechnenden Astronomie stand Bessel beim Eintritt in

den Lilienthaler Dienst viel naher als der beobachtenden. Jener
Sphftre sollte auch eine Schrift dienen, mit welcher dreissig blanke
Friedrichsdor zu erwerben waren, n&mlich ein Preis, den in Berlin

ein Yerehrer der Stemkunde 1804 gestiftet hatte.. Das Aus-
schreiben hatte Bessel zuerst nicht beachtet, es war jedoch am
26. September 1806 erneuert worden und am 25. September 1806
ging mit dem Voltaire'schen Motto: Dans une ellipse immense
achevez votre cours, Bessel's Arbeit von Lilienthal ab. Sie bestand
in jener Untersuchung der wirklichen Bewegung des Kometen von
1769 und war Mitte September vollendet, nach fast einj&hrigem
MQhen, aber doch, wie Gauss im Vertrauen erfuhr, ohne das
brillante, vom Yerfasser gewdnschte und von Olbers prophezeite
Resultat.

Andere Berechnungen von Bessel waren glticklicher Weise
mit selbst&ndigen Beobachtungen verbunden. Eine hSchst inter-

essante Reihe derselben betraf den Planeten Saturn, der wieder
einmal das Sinnen und Denken Schr5ter's beherrschte. Dieser
musste doch dem Pariser Nationalinstitut sich dankbar erweisen
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und dacbte an eine jenen Planeten betreffenden Schrift, t. B. an
ein M6moire fiber die Unbeweglicbkeit des Satumringes. Eine
solche Arbeit griff SchrOter sofort an; Bessel fiel eine sonderbare

Thatsache in den Schrdter'schen Tagebtichern auf; der Schatten

das Planeten auf dem Hinge sei nftmlich am 27. Januar 1797
nicht regelm&ssig, sondern stark gezackt gewesen. Aus der for

Paris bestimmten Abhandlung worde allm&lich ein grftsseres Werk,
welches alle bisher von SchrOter und Harding vorgenommenen
Ssturn-Forschungen znsammenfasste, besonders die liber Ringe
ond Trabanten, und durch fein ausgefthrte Tischbein'sche Tafeln

das Ge8agte verdeutlichte. So arbeitete SchrOter nnausgesetzt

wetter und lieferte allmftlig ein brauchbares Bild von seinen zahl-

rekhen, aber zerstreuten Beobachtungen. Neben denselben her

giBgen die seines neuen Inspektors. tiessel sagt: „Mein erster

and eifrigster Wunsch war, als mir SchrOter's treffliche Teleskope

iur Verftgung standen, Daten zu sammeln zur Bestimmung der

Saturnmasae, die durch die beiden von Herschel und Pound ge-

messenen Elongationen noch nicht mit Sicherheit gegeben war.

Derverehrte Schrdter teilte diesen Wunsch mit mir; er hatte selbst

die Ausfdhrung der Messungen beschlossen, die er mir nun iiber-

liees; ich entwarf daher den Plan zur Messung der Trabanten-

Ab8t&nde." Die Arbeit ging nicht ganz einfach von statten, da
die trotz ihrer Vorztlglichkeit nicht ausreichenden Lilienthaler

Messvorrichtungen viele vorangehende Untersuchungen erforderten;

illein jede Schwierigkeit wurde durch Anwendnng der grdssten

Sorgfalt ttberwunden und ausserdem die Zuverlftssigkeit der Daten
noch vermehrt durch die grttndliehe Genauigkeit, mit welcher frfihere

Beobachtnngen prflfend benutzt und alle Stdrungen durch Rechnung
festgestellt wurden.

Schon diese erste wirkliche Gelehrten-Arbeit , die Bessel im
Litienthale selbst begann, zeigte tiefen wissenschaftlichen Geist; sie

besprach, immer mehr sich erweiternd, fast alle Hauptfragen,
welche die Figur des Saturn mit RQcksicht auf die Attraktion

seiner Ringe bestimmen kttnnen, und ergab ein vollgtiltiges Zeugnis
von der Beherrschung der mathematischen Analyse.

Die Planetenforschung bildete
9

obwohl solche Vorliebe fiir

den Saturn herrschte und Geres, Pallas und Juno keineswegs ver-

gessen warden, 1806 nicht mehr das eigentlichste Fach fiir die

Lilienthaler Sternwarte. Diese wurde jetzt von Olbers, dem Kometen-
Astronomen, noch viel abhangiger als zu Harding's Zeiten; denn
Bessel hielt jede FOrderung der Olbers'schen Arbeiten als die

natflrlichste, die nftchstliegende Aufgabe. Schon vor seinem Dienst-

antritt hatte er bei Schrdter den seit Anfang 1800 eingeschlummerten
Sinn fOr Kometen-Forschung aufs Neue zu beleben gesucht ; bereits

Weihnachten 1806 hatte er seine Freude dariiber ausgesprochen,
dass in Lilienthal der damals sichtbare Komet, der zweite von
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1805, glficklich erforscht worden: „eine Beobachtung, die wegen
des Astronomen, der sie anstellte, ebenso merkwOrdig sei, wie

wegen der unvergleichlichen Instrumente, die dazu dienten, sodass

es hdchst angenehm berfthre mit einigen zur Berechnung der

dortigen Messungen dienenden Elementen aufwarten zu kOnnen."

Noch mehr waren diese Interessen durch den Oegenstand jener

Preisbewerbung gefSrdert worden, deren glflcklicher Erfolg schon

Anfang Oktober an die Oeffentlichkeit drang. Bessel meldete ihn

den 8. Oktober durch den noch immer im Amthofe wohnhaften

Lueder an Olbers, indem er diesem schrieb ; „Ihnen yerdanke ich

den gtltigen Blick, den die Astronomen vielleicht auf meine bis-

herigen, unbedeutenden Arbeiten geworfen haben ; Ihnen danke ich

far diesen Preis und fflr welches Gute, das mir begegnet ist oder
begegnen wird, muss ich nicht Ihnen danken. Sie sind ja der
Schopfer meiner ganzen Existenz. Professor Bode will meine Ab-
handlung in den vierten Supplementband seines Jahrbuchs auf-

nehmen; dagegen wQnscht unser vortrefflicher Justizrat, dass die

kleine Schrift separat gedruckt werde. Harding geht am Freitag

wieder yon hier fort, er wird sich Ihnen mOndlich noch empfehlen.

Der Justizrat bestellt durch mich einen freundschafUichen Grass,

auch die Demoiselle SchrOter, deren Besserung zwar langsam, aber
doch merklich fortschreitet."

Das Kometen-Studium , das auch SchrOter wieder lebbafter

ergriff, machte also wieder schnellen Fortgang. Schon am 30.

Oktober sagte Bessel: „Der Komet von 1759 ist jetzt mein einziger

Gedanke und der Entscbluss, ihn zu berechnen, steht fest Indes

will ich noch nicht gleich dabei anfangen, sondern erst alle Beo-
bachtungen sammeln. Zu dem Ende babe ich Harding gebeten,

dass er mir eine Abschrift der Mayer'schen Observationen ver-

schaffen mdchte; die M6moires und die Philosophical Transactions

leiht ja wohl das Bremische Museum, wobei ich um Ibre gfltige

Vermittlung bitten darf. Ich habe grosse Lust zu dieser Arbeit,

um so mehr, je sicberer ihr Erfolg ist; man muss auch wohl
arbeiten und wieder arbeiten in so schrecklichen Zeiten, in denen
wir bald nichts mehr haben werden, als die Sch&tze des Wands-
becker Boten."

Am 10. November 1806 entdeckte Jean Louis Pons in

Marseille einen kleinen teleskopischen Eometen im Sternbilde der
Jungfrau. Dies wurde am 5. Dezember in Bremen und in Lilien-

thal bekannt und sofort begannen neue Spfthungen. Schon am
8. Dezember jenes Monats meldete Bessel, der sich einen Weickert-
schen Kometensucher angeschafit hatte: „der gestrige Abend war
abwechselnd heiter und wieder bezogen, indes senkten sich gegen
neun Uhr die Wolken ; ich fing also an , den Eometen zu snchen
und zwar, da Irrttlmer obwalten konnten, an alien Teilen des
Himmels; es war vergebens. Am heutigen Morgen war ich um
zwei Uhr oder etwas frflher wieder beim Suchen und entdeckte

4}
/4 Uhr den Stern im „Becher"; allein die Wolken entzogen ihn

bald wieder meinen Blicken. Ich hatte kaum noch eine Hoflfhung
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ihn zu beobachten: da erhob sich ein kalter Wind, der das Ge-
wolk zerstreute und mir eine Reihe yon Beobachtangen verschaffte.

Der Komet hatte einen Schweif, der freilich schwach, aber doch
im Fernrohr erkennbar war; einen hellen Kern konnte ich nicht

mit Gewissheit nnterscheiden, weder im sieben- noch im fdnfzehn-

fttssigen Reflektor."

Der erste Winter, den der Lilienthaler Kreis mit Bessel

dorchmachte, war ein recht erfreolicher. Der Nenangekommene,
der sich zuerst sebr wohl fQhlte and an der Jagd Gefallen

fand, bewnnderte, wie frtther Harding, die Energie, welche
Schrdter bei der Vervollkommnung aller seiner Anstalten zeigte.

BetrCfcbt darttber, dass der neue Fraunhofer nicht so ausgefallen

war, wie erwttnscht gewesen, errichtete Schrdter jetzt, nngeachtet
der wenig praktischen Erfolge des unter freiem Himmel stehenden

alten Riesen-Fernrohres im Amtgarten einen fthnlichen grossen

Apparat and vertrieb sich mit dem Baa des Gerilstes die Winter-
monate nicht ohne Schftdigong der Gesandheit. Fdr den von
Gefken hergestellten zwanzigftissigen Spiegel konstraierte er selbst

das Rohr mit allem Zabehdr, sowie auch die tibrige Maschinerie ; der-

artige mechanische Thatigkeit war geeignet, Schrdter iiber jede Er-
mattung hinwegzohelfen. Freilich hatte er seine mosikalischen Lieb-

habereien, die lange verschwanden gewesen , wieder aafgenommen,
da derjange Laeder nicht bloss far Konzerte schw&rmte, sondern auch
in dem Nordwestsaale des Amthaases aaf seinem Klavier die ent-

zftckendsten Stficke vorftthrte; allein der Herr Justizrat fflhlte sich

doch am wohlsten in Wasserstiefeln and Doppelwams. Je eifriger

die Arbeiter an dem noaen, aaf Schienen za bewegenden Riesen-

instramente hftmmerten, desto fr&hlicher war er, aber am so fremder
fflhlte sich Bessel, der Rechenmeister and Denker, der ja nicht

die Hauslehrer-Vermittlung besass, welche Harding frtther Aber
die Vereinsamong gliicklich hinweggeholfen hatte. Er empfand seit

dem Weihnachtsfeste etwas wie Sehnsacht nach der Familie, ja er

fflhlte ein Heimweh, das er am Bremer Kontor kaum gekannt
hatte. Einen Besuch in der Gebortsstadt Minden plante er am
so mfehr, als Lotte, seine ftlteste Schwester, verlobt war, and er

doch bei der Hochzeitsfeier nicht fehlen darfte. Urlaub war wohl
za erlangen, aber das Reisegeld nicht so leicht za beschaffen;

denn jene schOnen Friedrichsdors waren fttr Bficher aas dem Seyller-

schen Nachlasse and andere gelehrte Sachen veraasgabt. Zur
rechten Zeit kam Hdlfe. Aas Jena fragte n&mlich Professor

Karl Abr. Eichst&dt wegen Lieferang von Rezensionen fttr sein^

„Allgemeine Jenenser Litteratar-Zeitunga an and Bessel sagte schon

des gaten Honorares wegen mit Freaden za: „Mein Fach ist

Astronomie and Mathematik; unter den aosl&ndischen Werken
mOcbte ich aaf englische and franzdsische mich beschr&nken, da

ich in anderen Sprachen nicht genttgend getibt bin. Die Anzahl

der in einer gewissen Zeit za rezensierenden Schriften vorher za

bestimmen, scheint am so weniger rfttlich za sein, als einesteils

der j&hrliche Zawachs der astronomischen and mathematischen
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Litterateur nicht betrftchtlioh ist and anderenteils mich jetzt so

viele Geschafte fesseln, dass ich nichts fest versprechen kOnnte.

Im Allgemeinen liess sich in Lilienthal das Jahr 1807 mit
einiger Zuversicht beginnen , Bessel schrieb auch am 1. Januar in

sein Tagebuch : „Herrlicher Anfang des neuen Jahres ; die erb&rm-
lichste aller Witterungen bat sich in gelinden Frost und Sonnen-
schein verwandelt; es war der heutige Morgen sehr schdn. In

Gesellschaft des Kapitans von der Wege, Ingenieurs in hollandischen

Diensten, wurden in der Frlibe die Herrlichkeiten des Himmels
besehen; tiber den Stern Epsilon in der Loier, der vortrefflich

war, freute ich mich ganz ausnehmend, mein Genoese nicht so

sehr." Schwerlich hatte jener Hollander voiles Verstandnis f&r

die Sache; aber der in seinen Tagebilchern sonst so wortkarge
Bessel erwahnte doch gern einen Neujahrsbesuch, den er seiner

frOheren kaufinannischen Stellung verdankte.

Unter den weitlaufigen Rechnungen des ersten Lilienthaler

Winters hatten die hinsichtlich der Theorie der Gestirnbewegungen
grosse Bedeutung; diese Frage wurde dorch die Arbeiten fiber

die wahre Anomalie bei nahezu parabolischen Bahnen und be-

sonders dorch Beitrage zu den St5rungsmethoden nach und nach
der Reife entgegengefiihrt, wahrend andere Probleme als verfrtiht

erschienen, z. B. die Parallaxen-Untersuchungen heller Sterne.

Sowie die ersten schwachen Spuren des Frtlhlings sich zeigten,

belebte eine frohe Nachricht den Lilienthaler Kreis, in dem wiederum
Harding verweilte. Es schrieb namlich der allverehrte Olbers dem
Justizrate, der gerade das Inhaltsverzeichnis zu seinem 984 Quart-
seiten and 230 Zeichnungen auf 14 Tafeln umfa&senden Mars-
werke voliendet hatte, am 30. Marz: „Mein teuerster Frennd ! Mit
dem grdssten Vergnttgen eile ich, Ihnen anznzeigen, dass ich

so gliicklich gewesen bin, abermals einen neuen Planeten zu ent-

decken; diesmal war die Entdeckung kein gelegentlicher Zufall.

Als ich Abends nach 8 Uhr die Durchmusterung des Himmels
wieder vornahm, fiel mir sogleich ein unbekannter heller Stern

wenigstens sechster Grftsse auf u. s. w. Teilen Sie doch gefalligst

diese Nachricht sogleich unserem Freunde Bessel unter meiner
herzlichen Empfehlung mit." Frflh 6 Uhr Morgens am 31. Mftrz

antwortete Schr5ter ganz entzttckt: „Heil der Sternkunde zu der

, ausserst wichtigen Entdeckung des Olbers'schen Gestims; Ihnen
Glttck aus der Ffllle meines Herzens ! Wolle der Himmel, dass die

Pariser diesen h5chst merkwtirdigen HimmelskOrper nicht schon ge-

sehen haben. Wir fanden ihn gestern noch in der Dammerung, ich

mit dem dreizehnfttssigen Reflektor und Harding mit dem dreizehn-

ftissigen Achromaten; der Durchmesser betrug 4,635 Sekunden,

war also betrachtlich grosser als der der Geres oder des Uranus, das

Licht etwas starker als bei jener. Sollte der Findling nicht wirk-

lich ein Planet sein? Harding's Bestimmung der Lage babe ich
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noch nicht erhalten, weil ich erst gegen 1 Uhr zu Bett gekommen
bin, er wahrscheinlich erst gegen 3 Uhr. Was wird von Zach
sagen, mit dem ich, aller meiner Briefe nngeachtet, in der Organi-

sation unserer Soziet&t nicht weiter komme. Jetzt sehen wir recht

augenscheinlich , was diese viel ausgezeichnet Grosses wirken

kdnnte; soil sie aber nicht in ihrer Geburt ersterben , so mass
wahrlich der Bremen- Lilienthalische Ausschuss im Stillen kon-

klavieren."

Dem neuen Planeten, der den Namen Vesta (lurch Gauss
erhielt und ftir beinabe vier Jahrzehnte der letztbekannte seiner

Art blieb, h&tte Bessel gern sofort sich gewidmet; allein er musste
doch seinen Plan, Eltern und Geschwister wiederzusehen, durch-

fuhren. In Minden erhielt er bei Lotte's Hochzeit mit dem Pastor

Fallenstein aos Severn die Nachricht, dass Gauss Lilienthal wieder

besuchen wolle. Die Eunde rief eine fast ausgelassene Freude
hervor. „Bitte, teuerster Freund, bitte, fiibren Sie den Vorsatz

aus; freiiich wiirde es mich unbeschreiblich glQcklich machen,
wenn ich nach Harding's Vorschlag erst GOttingen besuchen und
dann mit lhnen nach Lilienthal reisen kdnnte; allein ich glaube

mir dies GlUck aus mehreren Grtinden versagen zu mttssen. Der
neue Planet erlaubt mir eigentlich keine Abwesenheit von unserem
lieben Lilienthal; wenn ich dennoch auf Rat unseres Olbers die

Teleskope verlassen habe, so darf ich doch die Zeit der Abwesen-
heit nicht noch linger ausdehnen.u

Sie dauerte bis zum 23. April. Bei der RQckkehr begannen
natOrlich besonders Vesta-Forschungen ; allein, trotz des lebhaften

Glanzes, liess sich nor eine sehr kleine, kaum bemerkbare Scheibe

sehen; von Monden oder anderen Eigentttmlichkeiten war nichts

zu bemerken. Diese mit alien Lilienthaler Instrumenten ange-

stellten Beobachtungen dauerten 1807 bis zum 26. Mai. Olbers

hatte an solchen Kleinigkeiten wenig Gefallen; er machte aber

w&hrend derselben an Bessel den sehr wichtigen Vorschlag, aus

den Greenwicher Beobachtungen des grossen Astronomen James
Bradley ein Sternverzeichnis ftir 1750 abzuleiten. Wegen dieses

Planes kam Olbers am 21. Mai nebst ganzer Familie nach Lilien-

thal und sein Vorschlag wirkte wie ein Befehl. Mit grossem Eifer

gings sofort an eine Arbeit, welche auf ungeahnte Weise wuchs
und alsbald in mehr als einer Richtung Forschungen veranlassen

und Besultate hervorrufen sollte, die for das gesamte neuere

astronomische Wissen grundlegend werden mussten. Nach Be-
rechnung der nfttigen HUlfstafeln und der Reduktion der Beobach-
tungen fiir die Bestimmung der Lage des Bradley'schen Passage-
Instruments von 1750 bis 1765, sowie nach Ermittlung der aus

dem alten und neuen Quadranten folgenden vorlftufigen Polh6hen
9

wandte sich der beim Arbeiten wieder freudiger werdende Bessel

bereits im Juni 1807 zur Ableitung der absoluten Rektaszension

der 14 Hauptsterne. Gewisse Unterschiede, die Joh. Tobias Bflrg

bei der Untersuchung der Rektaszension des Stentes Alpha im
,Adlera zwischen den beiden Nachtgleichen fend, waren Ver-
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anlassung, auf die Refraktion gcnauer einzugehen; es wurde su-

nftchst die Konstante far 45°, die Horizontalrefraktion and der

Thermometer-Koeffizient aus den Bradley'schen Beobachtungen be-

stimmt and zwar mit Zngrnndelegung einer Laplace'schen Theorie;

nun zeigte aber die Vergleichung zwischen dieser Theorie, der

yon Christian K. Eramp gegebenen und den beiden zu Grande
liegenden Hypothesen liber die Dichtigkeits&nderung der Loft,

dass die Annahmen nicht durchaus mit den Beobachtungen zn
vereinigen waren ; somit entwickelte Bessel selbst eine neue Theorie

auf Grand einer Voraussetzang iiber die Dichtigkeit der Loft and
berechnete damit eine Refraktionstafel, welche die Bradley'schen

Beobachtungen bis zu 85° Zenithdistanz fast vollkommen dar-

stellte. Diese Refraktionstafel ging als das erste Resultat aos

der Lilienthaler Diskassion der Bradley'schen Beobachtungen her-

vor; nach and nach folgten in ttberraschender Fiille andere weit-

reichende Ergebnisse, bald, aber keineswegs sofort. Wegen der

schon Yoraussehbaren Resultate war bereits ein gut Stttck Arbeit

Yollendet, als in Lilienthal ein Besuch eintraf, welcher Alle ent-

zQckte: die ganze Hausgesellschaft im Eloster vom Justizrat bis

zum Aufw&rter.

Am 24. Juni schrieb Olbers nach Lilienthal, er erwarte die

Ankunft von Karl Gauss; Tags darauf kam aus Lilienthal das
Echo: „Der Himmel lasse Ihre Erwartungen in Erfttllung gehen;
unsere Hoffnung liegt in Ihren H&nden." Olbers antwortete wieder

:

„Eben habe ich das GlQck unseren unvergleichlichen Gauss wohl
und gesund zu umarmen; er verlangt sehr die Bekanntschaft

you Bessel zu machen und den wtlrdigen SchrOter wieder zu sehen

;

wir werden bald nach Lilienthal kommen." Gauss fand im Olbers-

schen Hause eine grosse Menge astronomischer Litteratur and
zwischen den wertvollsten aiteren und neueren Bflchern auch die

erste von Harding fertig gestellte Stemkarte, ein von Tischbein

„recht nett gestochenes Blatt." Am 28. Juni sah Bessel bei

Olbers den grossen Mann, den er auch femerhin nur mit den
allerhdchsten Ausdrticken der Bewunderung zu bezeichnen wagte,

als den herrlichen, als den einzigen; welch ein Glflck, dass solch

ein Gelehrter die Leitung der bisher trotz Harding's Berufung
noch so kiimmerlichen GOttinger Sternwarte flbernehmen wollte.

Wahrend Bessel nur in entzflckten Ausdrticken redete, sprach

Gauss mit sebr einfachen Worten. „Es ist dieser Bessel ein ganz
allerliebster Mensch," sagte er seiner Frau Hannchen, „zwei Tage
sind wir fast von Morgens frdh bis Abends spat immer bei ein-

ander gewesen. Vor einer Stunde ist er nach Lilienthal zurfLck-

gegangen; dahin werde ich mit Olbers ktinftige Woche gehen.

Harding hoffte ich in Bremen oder in Lilienthal zu treffen, er

wird aber wohl in Braunschweig bleiben und es nicht ungern
haben, wenn Da eine kleine Abendgesellschaft fttr ihn b&test;
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utter Burguoderwein kann nicht besser gebraucht werden, als

wenn beim Dessert meine Gesundheit yon Harding darin ge-
trnnken whrd."

Am 3. Juli war Schrdter bei Gauss in Bremen; er blieb

anch den nachsten Tag im Olbers'schen Hause ; eine Obemeulander
Lostfahrt sollte dem Besnch Lilientbals vorangehen, der schliess-

lich auf den 9. Juli festgestellt wurde. An diesem Tage erschien

also Schrdter mit seinem Viergespann, urn die Gftste abzuholen.

Gauss schrieb gerade seiner Fran: „Nach Olbers' Annabme kame
ich nicht so schnell aus dem Lilientbal wieder fort; ich denke
aber doch an baldige Heimreise. Vielleicht erhalte ich entweder
bis Hannover oder ganz bis Braunschweig an dem Amtschreiber
Lueder, der von Lilienthal nachHerzberg reisen will, Gesellschaft.

Montag, 6. Juli, war auch Senator Horn aus Braunschweig mit bei

Olbers. Eben kommt der Wagen; Schrdter spricht mir von weit-

Utafigen Dingen; ich sollte Dich nur immer um vier Wochen
Urlaub bitten. Nun so schlimm wird's nicht werden ; ich will Alles

anfbieten, um, sobald als m5glich, zu meinem Hannchen zurQckzu-
kommen."

Drei Tage war Gauss in Lilienthal und machte allerlei Be-
obachtungen mit, namentlich bei der Vesta; allein ihn zog's nach
Hause. So schrieb er der Frau: „Noch einmal erhaltst Du einen

Brief von hier, der soil Dir aber bloss anzeigen, dass ich bald
wieder bei Dir sein werde ; ich wttrde das schwerlich durchgesetzt
haben, wenn nicht gestern Harding geschrieben hatte, dass er

wirklich zu uns nach Braunschweig kommen werde. Unser Lilien-

thaler Aufenthalt wird durchs Wetter nicht begtinstigt; vom
Himmel haben wir nicht viel gesehen und zu einer baldigen Auf-
heiterung ist auch kein Anschein da. Olbers muss leider heute
wieder nach Bremen zuriick; ich werde noch zwei bis drei Tage
hier bleiben und am 15. in Bremen meine Rtlckreise beginnen.
Welch ein Fest soil es mir sein, Dich und den Jungen wieder ans
Herz zu drilcken. Jetzt Nichts mehr aus Lilienthal und Bremen,
AUes auf Wiedersehen."

Am 15. Juli trat Gauss wirklich die Rttckreise an und Bessel
schrieb ihm Abends im Lilienthaler Observations-Zimmer : „Heute
habe ich Sie den ganzen Tag von Ort zu Ort verfolgt. Oft habe
ich das schlechte Wetter weggewtinscht ; das Barometer steht

niedriger und seit einer Stunde regnet es unaufh5rlich ! Wie freut

es mich, dass Sie einen verdeckten Wagen haben, der die Un-
annehmlichkeit der Reise minder flihlbar macht. Lebhaft denke
ich mir Ihre Freude beim Wiedersehen der lhrigen; Sie sind ein

gtecklicher, beneidenswerter Mann, im Hause Freude und Zu-
friedenheit, ein holdes Weib, ein holder Knabe — auswftrts Ruhm
and Ehre!"

Viel innigeren, persdnlicheren Charakter zeichnete diesen
xweiten Gauss'schen Besuch in Vergleich mit dem ersten aus.

Er bildete nicht nur ein Wiedersehen des Lilienthaler Kreises;
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vielmehr war an Harding's Stelle ein Bessel getreten, und der

erbob die dorch ihre Abgescblossenheit so leicbt der Einseitigkeit

verfallende Arbeitsst&tte am W&rpefluss zu jener abstrakten Geistes-

hflhe, welche nor die mathematischen Wissenschaften zu erreichen

vermogen, zu einem freien, die grossten Fragen des Naturbaues
flberbtickenden Beobachtungspunkte; ausserdem war den praktisch-

tiichtigen Leistungen ein idealer Zug von hdchster Art hinzugefttgt

worden. Niemand verstand diese beiden Momente besser als

Gauss, der zwei Tage nach dem Lilienthaler Abschied in seiner

Yaterstadt wieder eintraf und zwar als designierter Direktor der
Gdttinger Sternwarte.

Im gewflhnlichen Leben zeigte sich die Grossartigkeit jenes

Lilienthalischen Geistes wenig. In Schr&ter's Umgebung verschmolz
sich das Neue nicht leicbt mit dem Alten; auch spiegelte nur
selten in der Kleinbeit der Einzelleistungen die Bedeutung des

vorausgesehenen Resultats unmittelbar sich ab. Scheinbar drehte

es sich Alles heute urn diese, morgen urn jene Beobachtung am
Sternenhimmel , kam heute Alles auf diese, morgen auf jene Be-

rechnung an; allein es gab doch auch besondere Lichtblicke. So
war dort der 4. Oktober 1807 ein gar erfreulicher Tag. Abends,
da der Himmel sich etwa eine halbe Stunde vorher aufgeheitert

hatte, im Westen aber eine Wolkenbank stand, erblickte SchrDter

beim Spazierengehen durch unterbrochene, heitere Stellen des Ge-
wolks einen unbekannten grossen Stern, der dem unbewaffheten

Auge wie ein Fixstern erschien. Es war ein Stern mit einem
lichten Schweife, welcher, einem Eometenschweife vdllig ahnlich,

die yon der Sonne abgewandte Richtung hatte. Ueberzeugt, dass
es ein der Erde naher Eomet sei, eilte er nach der Sternwarte,

wo er Bessel traf , der dieselbe Erscheinung wahrgenommen und
dieselbe Ueberzeugung erlangt hatte.

Diesem ersten Anblick des grossen und schftnen Eometen von
1807 folgten die sorgf&ltigsten Arbeiten Tags wie Nachts, zumal
seitdem der Gdttinger Harding wieder auf Besuch in Lilienthal

weilte. Die Bestimmung seiner Rektaszension und Deklination

machte Bessel am 7. Oktober „im kleinen Tempel des zehnfGssigen

Dollond, wo er festen Boden und Schutz gegen den Wind hatte;"

zu gleicher Zeit nahmen Schrdter und Harding das Uebrige mit
dem filnfzehnfttssigen Reflektor in physischer Hinsicht wahr. Das
neue freistehende Teleskop unterlag damals einer Reparatur;
auch mit dem ftlteren, noch grdsseren war kein gutes Observieren.

SchrOter entschuldigte das bald mit dieser, bald mit jener Be-
hinderung, sogar mit den eigenen iiberaus zahlreichen Amt-
gesch&ften; es musste aber trotz alledem ein Beobachttmgs-
Erfolg zu verzeichnen sein. Nach Bessel's Berechnung war nun am
22. Oktober der Abstand des Kometen etwa um ein Drittel grdsser,

als die Entfernung der Sonne von der Erde, obwohl der Stern

Digitized byGoogle



lid

noch deutlich erkennbar blieb; Alles war daher aufzubieten, am
das sogenannte Riesen-Fernrohr einmal wieder in Anwendung zu
bringen. Das gelang endlich am 6. November; unter 180maliger
Vergrftsserung erschien der Kern des Kometen noch nngemein
belle; allein bei einer 20zOUigen Oeffnung konnte das ongleich

st&rkere Licht nicht zur Vergleichnng dienen — ausserdem wurde*
der Himmel bald nach der ersten Beobachtong bedeckt.

Offenbar bewAhrten sich die Lilienthaler Instrumente noch
tamer nicht wieder so, wie angeblich in der ersten Zeit. Das
zeigte sich auch anf andere Weise. Harding brachte damals,
Qber Braunschweig kommend, jenen unglQcklichen zehnfttssigen

Spiegel von Gauss mit, welchen Gefken nan „Ehren halber" um-
schleifen sollte. Diese nicht geringe Arbeit erfolgte sofort and bald

konnte denn auch der wegen des unglacklichen Instruments so schwer
gefolterte Gauss erklaren, er habe vor ein paarTagen aus Lilien-

thal die Nachricht erhalten, dass es dem Ktinstler vollstftndig ge-
lungen sei, dem Spiegel seine ursprtingliche Vorziiglichkeit wieder-

zogeben; man habe auf der berfihmten Lilienthaler Sternwarte
bereits Proben angestellt, welche das Instrument in solcher Yoll-

kommenheit erscheinen liessen, dass demselben wenige inDeutsch-
land gleichkamen, es wOrde die erste Sternwarte der Welt zieren;

da der Ktinstler nun, selbst durch Schaden belehrt, die fehlerhafte

Einrichtung nicht wieder anbringen werde, sei auch eine neue
Krflmmung des Spiegels nicht mehr zu besorgen; man solle das
Instrument nicht zu Demonstrationen im Carolinum benutzen; da-

fer sei es viel zu gut, ein solches Werkzeug, dessen Gleichen in

ganz Deutochland nor in Lilienthal sein mochte, solle man der

Universitftt Helmst&dt schenken, wo es bei dem rtthmlichst be-

kannten Hofrat Pfaff in wOrdige Hande kommen werde.

Ueber Gefken's Reparatur war, wie Gauss, der am 21. No-
vember 1807 nach GOttingen iibersiedelte , auch SchrOter sehr

erfreut, selbst Bessel, dem jedoch die technische Meisterschaft

der Lilienthaler Apparate, trotz der vielen Neueinrichtungen und
Verbesserungen , immer wieder fragwtlrdig wurde, wie er Olbers

vertraulich mitteilte, als dieser ihm einen jungen Mann zuschickte,

welcher der Mechanik, besonders der Herstellung optischer

Instrumente, sich zu widmen gedachte. Das war der 17jahrige
Bremer Ludwig Georg Treviranus, der in der That von 1808 an
solehen Studien nachging, zuerst bei Georg von Reichenbach in

MQnchen, sp&ter bei Wilhelm Herschel in Slough. Diese beiden

Lehrmeister waren von der Leistungsfahigkeit der Lilienthaler

Instrumente, die sie tibrigens nur aus Beschreibungen kannten,

wenig erbaot

Die erw&hnten Kometen-Forschungen zogen sich mit seltenen

Unterbrechungen bis in den Februar 1808 hinein; aber es gab
flOcklicher Weise auf den SchrOter'schen Werkstatten mehr ale

MUM. XI| 8
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eine wissenschaftliche Gedankenreihe. Freilich wurde der Justizrat

selbst darch den Druck seiner immer mehr angewachsenen Saturn-

Schrift in Ansprnch genommen, aber Bessel arbeitete nicht nor
anf den Observatorien and an den Fernr&hren, sondern jeden ffeien

Augenblick auch in seiner kleinen Studierstobe. Da kam die Be-
' rechnung der Bradley'schen Beobachtungen nebst ahnlichen wissen-

schaftlichen Dingen zn Stande. Dann teilte er seinem Hansherrn
bald eine neue Notiz von Olbers mit, der bei seinen Durchmusterun-
gen des Himmels immer mehr Fortschritte machte, bald einen

Brief von Gauss, der sein grosses Werk ttber Theoria motos
corporum coelestium langsam nnd mQhevoll zum Druck beftrderte,

bald ein Schreiben von Harding, dessen dicht vor der VerOffentli-

chung stehenden ersten Sternkarten sich als so brauchbar erwiesen,

dass Gauss damals den Lilienthalem ins Ohr raunte: „wir mttssen

wirklich doch, sowie eine Anzahl von den Karten unseres Freundes
fertig ist, emstlich die planmftssige Verteilung des Himmels
etablieren." SchrOter mochte durch solche Erinnerung an die Grttn-

dung von 1800 sich geschmeichelt ftthlen , Bessel aber war von
einer derartigen Idee wenig erquickt; denn er blieb am liebsten

fQr sich allein and seine Einsilbigkeit nahm noch zu, als sein

einziger Jugendfreund und Arbeitsgenosse, jener Helle, schwer er-

krankte. Schon am 4. April war die Nachricht, dass der brave
junge Mann schwerlich zu retten sei, von Olbers gesandt, seine

und Dr. Bicker's Bemtthungen wttrden den Tod wohl nicht mehr
abhalten k&nnen. Durch den Verlust des Freundes wurde Bessel
sehr trttbe gestimmt, sodass eine Art Melancholie ihn umfing,

welche Monate lang andauerte und noch durch tiefen Liebesschmerz
vermehrt wurde. Ibm schrieb die mit dem Herzens-Geheimnis
vertraute Lieblings-Schwester Amalie am 1. Juli 1808: „Fritz,

wir Menscben sind nicht zum Glttck geboren ; wenn unser ungentig-

sames Herz kaum das Ziel erreicht, welches es so sehnlich zu er-

reichen wttnschte, so sucht es auch gleich wieder ein anderes,

noch entfernteres ; es treibt uns das Herz mit seinen tftuschenden

Hofihungen immer weiter bis zum Grabe hin, bis ttber die Welt
hinaus. Unsere, Deine Freundin ist jetzt sehr wohl und hat viel

von dem zufriedenen Frohsinn wieder erlangt, der sie uns Alle so
liebenswttrdig machte. MOchtest Du, mein bester Fritz, mir bald
ein Gleiches von Dir sagen; o, wie glttcklich wttrde mich das
macben. Doch Deine Briefe werden immer seltener und kttrzer;

Dein letzter sagte uns auch nicht ein Wortchen von Dir; mein
guter geliebter Fritz, Du bist doch wohl, bist doch zufrieden in

Deiner Lage? Mit ftngstlicher Ungeduld denke ich oft an Dein
ewiges Schweigen. Ich hoffe, die lieben Bremer, welche jetzt

Dein Lilienthal bewohnen, werden Dich oft mit Gewalt von Deinem
Schreibtisch und Deinen dicken Bttchern fortholen. Ich bitte Dich,
folge ihnen ; denke, dass sie aus meiner Seele diese Bitten an Dich
thun, dass ich Dich ebenso bitten wttrde wie sie. Mir schlttgest

Du gewiss die Erholung nicht ab." Der junge Mann dachte nicht

an Erholung; auch er philosophierte ttber das Glttck, das nur in
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der Phantasie liege. „In Bremen war ich immer vergnQgt , es

mochte vorfallen , was da wollte ; war Etwas da , was mien n&tte

kr&nken fcftnnen, so war Niemand gesch&ftiger es zu entschaldigen,

ak ich selbst — bier in Lilienthal ist Alles anders. Niemand that

mir Etwas zu Leide and doch wandelt mich die Last an , aas

Rosen Gift za saagen."

Za solcher Gemfttsverfassang stimmte die l&rmende Ge-
sch&ftigkeit von ScbrOter wenig

;
glttcklicher Weise ritt er wieder

h&afig ttber Land and verlegte bald seine Haoptth&tigkeit nach
Adolfedorf, wo er scbon vier Gebftade and eine Mtthle besass,

einen Nadelholzforst heranzog and Schafzacht betrieb. Trotzdem
blieb ftr den Amtgarten noch immer recht viel Zeit tibrig, die

moist aaf amstandlich besprochene Reparaturen verwendet wurde;
es erpchien wie ein Ereignis, als der Uhrmacher Eduard Hubert
eintraf, am allerlei mechanische Arbeiten vorzunehmen. Der nn-

berechenbare Benzenberg, vor kurzem vom bayrischen Kurfttrsten

znm Professor der Physik und Astronomie in Dttsseldorf ernannt,

erfrischte bei seinem erneaten Besach die Lilienthaler Ein&de nor
ftr ganz korze Zeit. An der W6rpe war das Einsiedeln so sehr

zur Gewohnheit geworden, dass es nicht einmal onterbrochen

werden konnte durch die Einladong zur Er6ffnung des neaen
bremischen Maseams-Geb&udes, bei dessen Baa aaf astronomische

Arbeiten ganz besondere Rttcksicht genommen war, nicht etwa aas

HOflichkeit gegen Olbers, sondern weil es damals so die Mode
erlangte; die Feier, bei der Lilienthals Badeanternehmer , Pro-

fessor Johann Heineken, die Hauptrolle spielte, wurde am 24. Okto-

ber 1808 ohne Beisein von SchrOter oder Bessel vollzogen.

Solche ZurGckgezogenbeit der Lilienthaler war nicht bloss

Folge der Ortsverhftltnisse, sondern auch Folge der Zeitamstande.

Ein Uhmender Schrecken lag ja aaf Allem, was sich der herein-

gebrochenen franzOsischen Herrschaft nicht anpassen mochte oder

konnte. Jastizrat SchrOter, trotz der Mitgliedschaft im franzOsi-

schen Wissenschafts-Institut, ein kerndeotscher Mann, verflochte

die Eindringlinge manchmal so grftblicb, dass er von Olbers den
Tadel der Unklogheit erfahr; ihn st&rte aber auch das politische

and militftrische Unwetter beim besten Zirkelziehen. Welch an-

glaubliche Schwierigkeiten erfahr doch die immer endloser sich

hinziehende Heraasgabe seines Satumwerkes, welches gerade Adem
erleuchteten Nationalinstitut der Wissenscbaften and sch6nen
Kfln8te von Frankreich gewidmet werden sollte, am den ausserst

schfttzbaren Verwendongen unter den innigsten Empfindungen einer

grenzenlosen Dankbegierde ein 6ffentliches Dankopfer darzubringen."

Stand diese VerOffentlichong schon so schlimm, was sollte dann
aas dem zweiten Teile der Kronographischen Fragmente werden,

welcher in dem grossen Schranke der Lilienthaler Amtstobe fertig

dalag and „mit dem Planeten selbst, mit seiner Rotation and
seinen Monden sich beschaftigend , eine Fttlle neuer interessanter

Besaltate ergeben konnte/4 wie Bessel nacb Ansicht einiger

kftrzerer Angaben za erkl&ren vermochte. Aehnlich traarig sah
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es nut einem anderen Werke aus, dem fiber den Mars, das be*

reite 1785 begonnen war. Schrdter schrieb schon Mitte 1808
„meine areographischen Fragmente liegen seit zwei Jahren znm
Druck fertig und die dazu gehOrenden Kupferplatten sind l&ngst

sauber gestochen; das Werk wird in gross Quart etwa drei

Alphabete stark werden. Ich glaube mich dieser Arbeit nicht

sch&men zu mfissen; allein leider sind die Zeiten zu trttbe

nnd zu schlecht, als dass icb wagen dfirfte, es auf eigene Kosten
draeken za lassen."

Bessel h&tte dnrch baldige Verdffentlichong einiger Resoltate

seiner Bradleyana Befriedigung erfahren k6nnen; allein er mosste
doch auch ohne solche das Jabr 1808 verleben, das immer neue
Aufregungen brachte. Die Einen wollten ihn nnter die Soldaten

stecken, die Anderen ihn fttr Landesvermessnng and dergleichen

verwenden. Am 1. Jali 1808 scbrieb der Vater Bessel seinem
Sohne eine lange nnd ernste Epistel: „Du hast mir gar nichts ge-

sagt fiber Deine Lage and Deine Fortschritte, was mir doch nachst

der Versicherong Deines Wohlbefindens das Wichtigste in Deinen
Briefen ist Am meisten qu&lt mich das leidige Konskriptions-

wesen, das Da aas dem Monitear oder Bulletin in seinem ganzen
Umfange kennen wirst So gut Da, wie Dein Brader Karl, der
am 1. Janoar dieses Jahres noch nicht 25 Jahr alt war, haben
die Eintragnng in derRolle erleiden mfissen; Karl denkt aber als

Notarios and Justiz-Kommissar oder als Advokat vom Loosen frei

za kommen and ist gaten Mats. Das bist Da hoffentlich auch,

Da masst aber etwas in der Sache than. Ich habe Dich als Ge-
lehrten and Astronomen von Profession, auch als dermaligen
Inspektor dortiger Sternwarte einschreiben lassen ; aber Ihr mfisst

Each selbst verwenden, Du oder Dein Freand Olbers." In der
That warden grosse Anstrengungen gemacht, am Bessel von der
Aushebung za befreien. SchrOter bat darum bei dem Koniglichen

Pr&fekten in Osnabrfick, indem er den alten Adel der Bessel'schen

Familie, sowie die Beamtung des jungen Astronomen bei einer

Filiate der k6niglichen Sternwarte za GOttingen hervorhob; allein

diese Darstellong nutzte wenig, Pr&fekt von Pestel erliess nach
Lilienthal am 19. Juli 1808 den kurzen Bescheid: „So sehr es
mich gewiss erfreot, dass mein Landsmann, der Herr Inspektor
von Bessel, als Astronom sich so ganz besonders auszeichnet, kann
ich darin doch mit Berficksichtigang des KOniglichen Dekrets
keinen zareichenden Grand linden, ihn von der Konskription za
entbinden; indem ich Ihnen dies auf Ihr gefalliges Schreiben vom
11. d. za erwidern die Ehre babe, ersnche ich Sie die Ver-
sicherong meiner besonderen Achtung anzonehmen." Solch ein
neamodischer Kurialschluss franzOsischer Herkunft befriedigte am
wenigsten einen Mann wie Olbers, der die Triebr&der der Ver-
gewaltigungs-Maschinerie kannte. Olbers wandte sich alsbald an
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Johann von Mftller, den westfftliscben Staatsrat, welcher den
wissenschaftlichen Dingen getreu zu bleiben snchte, so wirr es

ihm auch sonst im Herzen und im Eopfe wurde angesichts des

allgemeinen Umsturzes. Die bedrohliche Stftrung einer eben be-

gonnenen Gelehrten-Laufbahn wurde glUcklich verhindert. Half
jener Staatsrat damals im Kleinen auf sebr anerkennenswerte
Weise, so wirkte Olbers nocb mehr im Stillen; er bracbte Gauss
nnd Harding im Moment der ftussersten Not errettende Woblthat.
Ihm Bcbloss sich ein eigentQmlich sinniger Bremer an, Dr. Karl Iken,

der seinen Geldbeutel offen bielt , wenn es gait , Dritten Zwangs-
anleihen, Eriegssteaem nnd dergleichen abzunebmen ; er kam auch
Harding zu HfUfe.

Sorgen gab es ftber Sorgen; aber gleichzeitig kamen nacb
Lilienthal Ansinnen ehrender, wenngleich sonderbarer Art. Jener

Professor Benzenberg setzte n&mlich Alles in Bewegung, nm den
Schrdter'scben Inspektor an die DQsseldorfer Hochschule zu be-

rofen, die jetzt durchaus zur hOchsten HOhe gebracht werden
sollte. Es hiess, dass Joachim Marat, der Grossherzog von Berg,

mit den Benzenbergischen Vorscbl&gen sich einverstanden erklart

babe; denn Landesvermessung undKataster schienen sehr branch-

bare Dinge zu sein. Monate lang wurden die Lilienthaler mit
solchen Vorschl&gen gequ&lt, die dadurch etwas Schmackhaftigkeit

erhielten, dass die MOglichkeit einer Gradmessnng von Feme sich

zeigte. SchrOter glaubte an eine solche Zukunft; er schrieb den
16. Juli 1808 an Bode: „Es ist Ihnen vielleicht schon bekannt,

dass Bessel, der erst 23 Jahre alt ist, einen ans^&rtigen Ruf mit
1000 Thaler Gehalt annehmen nnd wahrscheinlich in vier bis

sechs Wochen von hier abgehen wird ; ich misse diesen Mann -von

grossen Talenten sehr nngern nnd mnss anf einen anderen ge-

schickten Gebfilfen denken.a Dann f&hrt er fort: „Den tranrigen

Zeiten znm Trotz habe ich nocb in meinem Alter ein neues grosses

ko8tbares Teleskop kdrzlich zu Stande gebracht. Seine Fokallftnge

betrftgt anf die Gestirne 20 englische Fuss, seine Oeffnung einen

englischen Fuss; Fignr nnd Politur sind unverbesserlich voll-

kommen, das Maschinenwerk ist eigener, von Frttberen sebr ab-

weichender Erfindung nnd fttr meine abnehmenden Erftfte bequem,
ndthin fttr jeden jQngeren Mann nocb viel beqnemer eingericbtet;

wahrscheinlich lasse icb die Maschinerie in Knpfer stechen und
mache trie gelegentlich bekannt."

Aus Benzenberg^s Plftnen wurde nichts. Bessel blieb doch
iieber da, wo noch immer Selbsthfllfe waltete, deshalb war es fttr

ihn eine Erleichternng, dass er Ende 1808 schreiben konnte: „In

Dttsseldorf ist jetzt Alles ins Stocken geraten; die Minister nnter-

nehmen in keinem Zweige der Administration etwas Neues, weil

alle In8truktionen von Napoleon fehlen; vor zwei Monaten war
schon meine Bestallung ausgefertigt; allein sie blieb doch liegen,

weil man von Paris stflndlich darttber Befeble erwartete, wie das

Land verwaltet werden sollte. Darauf ging der Kaiser nach Erfurt.

Die Verzichtleistung auf die D&sseldorfer Anstellung wttrde nur
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wenig Aufopferung kosten, wenn wirklich die Gradmessung nicht

ausgefflhrt werden sollte."

Auch hier griffen die weltgeschichtlichen Ereignisse in das
Privatleben hinein, in das denkbar unscbuldigste. Als Soldaten-

tum und Katasterdienst beseitigt waren, hfttte Erholung kommen
kdnnen; allein weder Schrflter und Bessel athmeten frei wieder
auf, nocb auch Harding, der im September and Oktober 1808
wiederum einmal in Lilienthal zu Besuch war. Es folgte ein

schwerer Winter, der das Observatorium bald unbenutzbar machte.
Die freistehenden Teleskope litten auf das Ftlrchterlicbste ; ttberall

wurden Fenster, Dachklappen, ThQren und D&cher dergestalt zer-

st6rt, dass vollkommene Wiederherstellung des frtlheren Bestandes
auf den kommenden Frlihling verschoben werden mnsste. Den
Herrn Oberamtmann ftrgerte solche Verm&genssch&digung , wenn-
gleich es ihn wiederum freute, den alten Praktikus heute hier and
morgen da hervorkehren zu kdnnen, bald in kleinen Reparaturen, bald
in Pl&nen for die Zukunft. Solch ein Treiben gefiel Bessel immer
weniger, da er mehr pnd metar sich vollst&ndig als Gelehrten

fiihlte and nor noch an schwere wissenschaftliche Arbeiten dachte.

Olbers schrieb er am 7. Dezember 1808: „Ich glaabe, Sie sind

es sich selb8t und der Wissenschaft schuldig, die Umarbeitung
Ihrer Kometentheorie auszufthren ; die Mtthe, die Sie dadurch
haben werden, wird ihren Lohn in der Gewissheit finden, dass nor
so durch Ihr Werk der Nutzen herbeigeftthrt werden kann, den Sie

von der ersten Ausgabe rechtmftssig erwarteten and der nor dess-

halb nicht vdllig allgemein war, weil die deatsche Sprache ihre

Verbreitung hinderte." Aehnliche Aufforderungen zu grossen neuen
Leistungen stellte Bessel auch an sich selbst, zomal ihn die be-
deutenden Erfolge seines bisherigen schweren Stadiums wirklich

kr&ftigen konnten; es fanden n&mlich seit Januar 1809 die Be-
arbeitungen der, Bradley'scben Beobachtungen bei wirklichen Fach-
kennern nicht Moss Beifall, sondern Bewunderung, sodass ihrem
Verfasser immer neue Stellen vorgeschlagen warden, meist bessere

als die Dttsseldorfer, z. B. aosserordentliche Professoren in Greifs-

walde und Leipzig. Einem jungen, des Offentlichen Auftretens

und namentlich des Offentlichen Redens noch unkundigen, eben
erst dem Kontor entwachsenen Menschen konnten Lehrstflhle nor
wenig reizen; aber bald erschien in Lilienthal ein Versacher, der
st&rker war als Benzenberg, nftmlich Ernst von Lindenau. Dieser

eifrige Mann, der die Seeberger Sternwarte in letzter Zeit allein

verwaltet hatte, schrieb 1809 Brief auf Brief, urn nach seinem Gotha
das Lilienthaler Ph&nomen zu ziehen. Dies wurde zuerst ganz geheim
betrieben ; denn Bessel von Schroter wegzulocken, erschien wie ein

Raub. Der junge Mann selbst wfLnschte, dass Niemand anders von
dem Plane erfahre, als SchrOter und ausserdem hOchstens Olbers

oder Gauss; schon am Weihnachten meldete er, dass wahrschein-

lich von Lindenau selbst nach Bremen kommen werde am die

Angelegenheit zu ordnen und die persOnliche Bekanntschaft von
Olbers zu machen. Dieser hatte von Anfang an geraten, dass
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Bessel offen erkl&ren m6ge, jede Anstellung, die ihn weniger von
der rechnenden Astronomie ableite, als die bei Schrdter, werde
dankbarlichst angenommen werden, allein wie der entscheidende

Moment eintrat, net er doch ab und zwar unter dem Einfloss

?on Gauss, der in immer innigeren Briefverkehr mit Bessel ge-

treten war. Dieser Verkebr batte sebr grosse Reize. Bessel teilte

z. B. am 12. September 1809 dem kleinen Lilienthaler Kreise ein

Schreiben mit, in welchem es hiess: „Icb kann unseren gemein-
schaftlichen Freund Lueder nicht von G6ttingen abreisen lassen,

ohne diese Gelegenheit zn benutzen, micb bei Ibrem freundschaft-

lichen Andenken in Erinnernng zn bringen ; aus der astronomischen
Welt babe ich nicht viel Neues zu sagen. Das Exemplar meiner
Theoria motus corporum coelestium, welches ich durch Bttrger-

meister Heineken's gtttige Besorgung versendete, wird hoffentlich

angekommen sein; ich habe dabei immer die praktische Anwend-
barkeit vor Angen gehabt and den Wunsch gehegt, auch minder
Geflbten nQtzlich zu sein. Von der armen Erde ist jetzt noch weniger
Trtstliches zu sagen, als vom Himmel. Wie es mit unscrer guten
Georgia-Augusta steht, wird Ihnen bekannt genug sein; besser

geht es in meinem Hause; meine Fran ist vorgestern mit einem
S&hnlein niedergekommen, bei welchem Juno in Harding's Person
Pathenstelle vertreten muss. Ich hatte sehr gewtinscht, mit
Letzterem diefce Michaelisferien auf einige Zeit in Bremen und
Lilienthal sein zu konnen, allein ich ftirchte jetzt, dass dieser

Wunsch vereitelt wird. Tausend Empfehlungen an unseren ehr-

wflrdigen Schrdter."

Die Lilienthaler Eorrespondenz erfuhr 1809 zwei sehr inter-

essante Erweiterungen; fQr Bessel hatte Olbers die briefliche Be-
kanntschaft mit Heinrich Wilh. Brandes und Gauss die mit
Heinrich Christ. Schumacher vermittelt. Jener sass damals noch
hnmer in dem entlegenen Eckwarden an der Jade, hatte aber
ktkrzlich in Oldenburg eine beachtenswerte Schrift tiber Strahlen-

brechungen ver&ffentlicht und begehrte nun Nichts sehnlicher, als

schriftlichen Verkehr iiber astronomische Dinge, aber er kam zu
eigenem Briefschreiben nur noch selten wegen der Neckereien und
Kimpfe zwischen den Engl&ndern und den Douanen, die keine

Ruhe liessen. Korrespondenzlustig war dagegen der Holsteiner

Schumacher, der seit Ende 1808 in Gdttingen bei Gauss arbeitete,

ein Mann von weitverzweigten Bekanntschaften, welcher aus Eopen-
bagen und Dorpat, Petersburg und Leyden seine Nacbrichten empfing
and Alles gern verbreitete.

AusBer diesem BesseFschen Briefwechsel gab es damals in

Lilienthal wenig Erfreuliches, vielleicht einen Besugb des Olden-
burger Mechanikus Dietrich Uhlhorn ausgenommen, der in den
Juni 1809 fiel. Schrdter konnte immer noch nicht in die schreck-
liche Zeit sich finden und wurde sogar bei seiner Freude an den
Forschungs-Resultaten gestort; denn es war zwischen ihm und
Herschel endlich ein Offentlicher Streit ausgebrochen und zwar
tlber die Unbeweglichkeit der Saturns-Ringe : eine Differenz , die

Digitized byGoogle



190

gar nicht zur Ruhe kommen wollte. Bessel hatte schon 1807 her-

vorgehoben, wie gewichtige Zweifel gegen Herschel's Beobachtnog
aus dem Umstande sich erg&ben, dass nie durch einen Astronomen
die von Slough aus behaupteten Eigentttmlicbkeiten des interessanten

Planeten bemerkt worden seien; so habe Schr&ter, mit den vor-

trefflichsten Teleskopen versehen raid mit dem bewunderungs-
wttrdigsten Beobachtungstalent ausgerttstet, gar keine Spur einer

Erscheinong, wie sie sein Gegner beschreibe, jemals wahrgenommen,
selbst nach der Kunde von der entgegengesetzten Beobachtung
habe durch den neoen, sehr vorzQglichen fQnfzehnfttssigen Reflektor

Nichts unterschieden werden kttnnen, was die englische Annahme
rechtfertige. Seit dieser Erklftrung waren nan fast zwei Jahre
mit unangenebmem Hinundher verstrichen; durch sie war die

gegenseitige Anfeindung der beiden Forscher nur noch grosser

geworden, sodass Bessel wiederum zur Vemunft ermahneo mosste.

Er schrieb 1809: „In dem Hauptresultate , der Unbeweglichkeit

der Ringe, sind die Beobachtungen zweier bertthmter Beobachter
einander scheinbar vOllig widersprechend: das ist ein jetzt in der
Astronomie sehr seltener Fall. Da die Richtigkeit der Beobach-
tungen selbst keineswegs bezweifelt werden kann, so muss es ein

Mittel geben, sie zu vereinigen und ein Resultat daraus herzuleiten,

welches die Beobachtungen von Lilienthal und die von Slough zu-

gleich darstellt; deshalb ist die Hoffnung berechtigt,'dass Herschel,

durch ahnliche Betrachtungen veranlasst, Alles was er in dieser

Hinsicht je beobachtet hat, mit einem ebenso genauen Detail, wie
Schrflter, bekannt machen werde, um dadurch beizutragen znr
Erkenntnis der Wahrheit, dem Einzigen, was Astronomen so eifrig

suchen."

Das ganze Jahr 1809 hindurch wartete man in lilienthal,

wo SchrOter besonders in Vesta-Beobachtungen sich vertiefte, anf

Gauss. Da erschien dieser plOtzlich gegen Ende desselben, an
einem kalten Wintertage, namlich am 2. November, frtth Morgena
in der mitleidigen Begleitung von Olbers und Schumacher, ein tief

gebeugter Mann, der den Verlust seiner tlber Alles geliebten

Gattln gar nicht zu bew&ltigen vermochte. Ein teilnehmenderes

Herz, als das von Bessel, h&tte er in solchem Laid schwerlich

finden kOnnen; nun warden die beiden schon lange intim mit ein-

ander verkehrenden Manner durch ein noch st&rkeres Seelenband
so innig verbunden, wie es selten zwei Menschen gleichen Ge-
schlechtes gewesen sind. Etwas von dem Abglanz dieser Freund-
schaft erntete dabei Schumacher, fiber den Olbers schrieb, er set

ein talentvoller und geschickter Mann, von dem sich die Stern-

kunde noch viel zu versprechen habe; derselbe betrieb auch als-

bald von Altona aus seine Korrespondenz mit Lilienthal noch
eifriger als bisher, w&hrend Gauss, still ttber Altona und Braun-
schweig nach seinem vertdeten GOttinger Heim zurttckgekehrt, fflr

lftngere Zeit In tiefes Schweigen sich halite.

NatUrlich wurde bei dem kurzen Aufenthalte im Amthause
an der WOrpe besonders eingehend ttber BesseTs Zukunft gesprochen

;
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aber es war ernsthaft von Seeberg ebenso wenig noeh die Rede
wie von Dfisseldorf; das Richtigste schien ein ruhiges Weiter-

arbeiten bei Schr&ter zu sein.

Seiche Unterredungen erwiesen sich als vollst&ndig ftber-

flfissig; von dem ihnen folgenden Tage, vom 3. November, datierte

eine Berliner Anfrage , welche Wilhelm von Humboldt, als Chef
der Mini8terialabteilnng ftir tiffentHchen Unterricht veranlasst hatte,

and anf sie erfolgte schon am 9. November die Zusage von Bessel.

Darfiber schrieb dieser an Gauss: „Seit Ihrer Abreise von hier

leitete Professor von Tralles in Berlin einen Briefwechsel mit mir
ein, der den Zweck hatte, mich nach KOnigsberg zur Erbauung
einer neuen Sternwarte zu berufen. Die Sache war bald richtig,

da man mir alle meine Forderungen gewahrte. Mein Gehalt ist

anf 800 Thaler nebst freier Wohnung und Feuerung , wenigstens

nach Beendigung des Baues der Sternwarte, gesetzt worden; ftir

Raise- und Transport-Kosten erhalte ich eine Vergtltung von
300 Thaler. So babe ich einen freien Blick in die Zukunft. Gegen-
wirtig arbeiten wir eifrig weiter. Wir haben hier auf Olbers'

Verlangen Ceres und Vesta mit einander verglichen, aber, unter

uns, ich konnte beide nicht von einem Fixsterne unterscheiden

;

die eigentliche Beobachtung musste ich Schrdtern fiberlassen, der
die Planeten an zwei sehr schSnen Abenden lftnger und aufmerk-
samer observiert hat" Die Schrftter'schen Vesta-Beobachtungen,
welche zur Annahme eines diesem Planeten eigentfimlichen Lichtes

fflhrten, gefielen Olbers nur wenig, der von einer VerOffentlichung

abriet, wahrend ein anderer Druck seinen vollen Beifall hatte.

SchrOter's grftsster Wunsch bestand wahrend des Winters darin,

die Resultate seiner Beobachtungen des grossen Eometen von
1807 und seine neueren Arbeiten fiber die Venus herauszugeben.
£r hoffte, da ihm Selbstverlag zu kostspielig war, auf Friedrich

Perthes in Hamburg, bei dem das grosse Werk von Gauss er-

schienen war. Perthes sagte am 16. Februar 1810 gehorsamsten
Dank. „Ganz besonders leid thut es mir, nicht Ihrer Erwartuog
gentos antworten zu kOnnen; aber meine Verhaltnisse, meine jetzt

fan Gange habenden Untemehmungen, besonders die unglficklichen

VerhaitniSfle unseres Vaterlandes, die den betrfibendsten Einfluss

anf den Buohhandel ausfiben, versagen mir durchaus das zu thun,

was ich wfinsche. Je kleiner das Publikum wird — und immer
kleiner muss es werden, well die BedQrfnisse des Leibes AUes
an&ehren — desto teurer werden die Bficher ; je teurer die Bficher,

desto kleiner wieder das Publikum. Sollten Sie sich zum Selbst-

verlag nochmals entschliessen, und ich Ihnen beim Verschleiss etwas
ntttzen kOnnen, so werde ich es mit Vergntigen thun."

Auch die Hoffiiung, durch die Druckbesorgung kleinerer

nenerer Arbeiten fiber die traurige Zeit hinwegzukommen, ging
dahin. So verbrachte der Lilienthaler Kreis den Winter von 1809
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auf 1810 von Anfang bis zu Ende barmonielos. Schrdter konnte

ausserdem nicht wobl ganz uneigennQtzig erfreut sein fiber das
beinahe wnndergleiche Emporsteigen seines Inspektors, dessen
„Fleiss und Ausdauer" einem Olbers ebenso anstaunenswfirdig er-

schienen, „wie Gescbicklichkeit und Genie, oder Ftille der mathe-
matischen and astronomischen Kenntnisse." Auch Bessel befand
sicb in einer wenig bebaglicben Lage; zuerst mocbte er dem
Humboldt'schen Gedanken, in solchen Zeiten bei einer preussischen

Universit&t ein Astronomen-Asyl zn begrtinden, nicbt ganz trauen;

dann lag docb das Kant'scbe KOnigsberg gar zu weit entfernt

von den durch Handel and Wandel bekannten Pl&tzen, auch von
den altheiligen Statten praktiscber deutscber Wissenschaft.

Die vielen Aufregungen machten Bessel endlicb nervenkrank.

Wfthrend des Stillliegens qu&lte ibn immer aufs Neue die Sorge,

was denn nacb seinem Abscbied aus Lilienthal werden sollte, ans
all den Anstalten, die Scbr6ter offenbar nicbt mebr allein nutz-

bringend macben konnte. Natfirlich musste die Hauptsorge in der
richtigen Wahl eines Nachfolgers liegen; wer wollte aber jetzt in

den entlegenen Amtbof bedfirfnislos sicb einnisten , wie es der
Hamburger Kandidat und der Bremer Eontorist gethan batten?
Jede der Zukunft geltende Ueberlegung zeigte, dass filr Lilienthal

nur geringe Aussicbten sicb darboten. Schrdter zfthlte erst 65 Jahre,

hatte aber jetzt nacb Ausseben und Wesen viel hdheres Alter ; der
Sohn scbien nicht ibm zur Seite zu treten ; wer mochte denn dem
immer eigenwilligen und oft verbitterten Justizrat sich zugesellen?

Nach l&ngerem Sucben schlug Gauss einen jungen Mann vor,

welcher zuerst, ebenso wie Harding, in GOttingen Theologie studiert

batte und zur Zeit in Nienstfttten bei Hamburg Hauslehrer war,
angestellt von der interessanten, namentlich in astronomischen
Kreisen sehr geschfttzten Vidal'schen Familie : Johann Ludwig Tiarks.

FQr diesen JQnger der Sternkunde verwandte sich alsbald auch
Schumacher mit grossem Eifer. Solchen Eifer zu stillen, teilte

Bessel ihm schon am 2. Februar 1810 mit, Schr&ter werde gewiss
sich glficklich scb&tzen, Etwas fttr Tiarks thun zu kdnnen; allein

die schlechte Lage aller Dinge zwinge jetzt zur Unthfttigkeit, selbst

in einer Sache, die dem Herzen so nahe liege. „Sie kdnnen
darauf rechnen, dass hier nichts versftumt werden wird, was schnell

zum Ziele ftlhren kann; aber wir mfissen zunftchst Geduld haben
und warten auf die LOsung des politischen R&tsels, das die fernere

Bestimmung des hannoverschen Landes bildet" Schrdter wartete,

wenn auch ungeduldig, und setzte seine Arbeiten nach Krftften

fort; so schrieb er damals an Bode, er bearbeite nunmehr nach
den neuen, mit dem parallatischen zehnffissigen Dollond bewerk-
stelligten seltenen Beobacbtungen den zweiten Teil seiner hermo-
graphiscben Fragmente ; die Rotationsperiode des Merkur habe er

jetzt auf 24 St. 0' 47" 45, Bessel auf 24 St. 0' 52- 97 bestimmt;
es biete ihm diese Arbeit die einzige Erholung inmitten der

politischen Sorgen. Die Merkur-Studieen bdrten auch bald auf;

es herrschte tiefe Stille auf der Lilienthaler Sternwarte, als Bessel,
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der unerwartet schnell von seiner Nervenschw&che genass, ihr

Lebewohl sagte. Er begab sich erst fttr einige Tage nach Bremen
and nahm am 27. Mftrz fttr immer von Schrdter Abschied; die

Seise ging fiber Minden, wo die gate Schwester Hermine ffir die

kOnftige Haushaltung abzubolen war, nach GGttingen, wo am
13. und 14. April der mit der intimsten Freundin seiner ver-

storbenen Fran verlobte Gauss begrfisst wurde, ferner zum ge-

liebten Gotha, wo er mit von Lindenau in Harding's Gegenwart
noch einige Fragen der praktischen Astronomie ertrterte; von
da zog er nach Berlin, am mit Humboldt und anderen Ministerial-

grtssen noch manche Einzelheiten zu besprechen; endlich wurde
die ferne Stadt Kdnigsberg erreicht, deren neuer Urania-Tempel,

soweit es nach Bessel ging, bedeutender werden sollte, als irgend

eine andere Sternwarte der Welt, natflrlich abgesehen von der

Gdttinger, an der ein Gauss wirkte.

V.

Sehrttterti letste Anstrengungen and Pl&ne.

Amt und Ort Lilienthal hatten, als Bessel fortzog, aufgehdrt

hannoverisch zu sein; das ehemalige Kurland der grossbritannischen

Krone war durch Proklamation vom 1. Mftrz 1810 zum K&nig-
reich Westfalen geschlagen und Jerome Napoteon SchrOter's

Souverftn geworden. Die ersten Wirkungen dieser Einverleibung

begannen gerade Ende Mftrz sich zu zeigen. Das Fortbestehen der

hergebrachten Ortseinrichtungen wurde mehr als fraglich ; der Um-
storz drohte jedem Altehrwtbrdigen, namentlich Allem, was mit

halbstaatlichen Gfltern und mit Domftnen zusammenhing, zu denen
ja auch das Mhere Klosterwesen in dem Lilienthale gehOrte.

SchrOter fQrchtete zuerst Versetzung, dann Entlassung und klagte

seine Sorgen an Reinhard, welcher der Casseler Regierung als

Vertrauensmann des franzOsischen Kaisers beigegeben war. Um
der Gefabr vorzubeugen, dass bei Beseitigung der frttheren

hannoverischen Aemter jedes Staatsgehalt verloren gehe, bewarb
cr sich Ende Mai, als sein Freund Findorf gestorben war, bei der

Reffierung in Cassel um dessen Posten; er arbeitete fiber die

Aofgaben des Moor-Kommissariats eine Denkschrift aus, in welcher

er die Zunahme der Moorbesiedelung — 7399 Seelen und 6534
Thaler Jahresabgabe — darlegte, auch die neue Anlage von zwei

grdsseren Kanftlen besprach und die Grfindung betonte, welche

jttngst den Namen SchrOtersdorf erhalten hatte; die Hauptsache
bildete den Nachweis, dass eine eigentliche WeiterfQhrung der

Moorkultor bloss von einer hOheren Stelle aus mdglich sei. SchrOter

empfing jenen dem Napoleonischen Staatsrezept unbekannten Posten

nicht: wohl aber wurde er am 1. September als Oberamtmann in

den Ruhestand versetzt und behielt nur „die Schiffahrtsleitung auf
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den Wasserzttgen des Teufelsmoores" als unbesoldetes Amt and
die Wohnung im frflheren Amtsitz. Trotz so entsetzlicher Er-

fahrungen, trat er seinen wissenschaftlichen Freunden immer noch
als der ungebrochene Mann gegenttber. So schrieb er den 28. Mai,

noch vor der Eatastrophe, an Bode: „Gefken, mein ehemaliger

Gftrtner, verfertigt nunmebr die vollkommensten teleskopischen

Spiegel, weil er sie nach meinen ihm gezeigten theoretisch-prak-

tischen Versuchen dick genng giesst, damit sie sich nicht durch-

biegen kOnnen; ich habe seit geraumer Zeit vom Morgen bis in

die Nacht in Officialibus arbeiten miissen; aber doch meine Be-
obachtungen tiber den grossen Kometen von 1807 durchstudiert

and berechnet; sie liegen nan zam Drack fertig, entbalten sehr

merkwtirdige neae Erfahrungssfttze und Wahrheiten and werden,

da sie Jedem fasslich sind, viel Abgang finden; ich sache dafQr

einen Verleger." Gegen Ende des scbrecklichen Jahres sagte er

an Olbers: „Da ich meine zum Drack fertig liegenden Schriften

auf eigene Eosten herauszageben habe — soweit sind wir ja bei

unserer Aufkl&rung herabgesunken — wtinschte ich Bremen za

meinem ktinftigen Yerlagsorte wegen der nicht za kostbaren Korrek-

toren za nehmen
;
gate Lettern w&ren ja leicht anzascbaffen ; halten

Sie Mttllern besser als Heysen? Es wird mit dem Drack nar
langsam gehen; denn in meinem formellen Ruhestand sind der

Arbeiten mehr als jemals und mehr als Zeit da ist; der Himmel
weiss, was noch daraos wird." In demselben Schreiben sprach er

seinen Dank dafQr aus, dass der Sohn durch Olbers'sche Ver-
mittelong nicht nor dem fremden Fahnendienste entgangen, sondern
auch durch die Lilienthaler Notarstelle mit genQgendem Erwerb
ausgestattet sei.

In das Westfalische glaubte man sich zur Not finden za
kOnnen; allein dem folgte das Franzosische unverztiglich. Am
10. Dezember 1810 wurden an das Eaiserreich die Ktlstenl&nder

der Nordsee abgetreten und zu dem westf&lischen Teile derselben

gehflrte auch noch Lilienthal. Der Schrecken dieser Botschaft

fuhr mit Blitzesschnelle durch ganz Norddeutschland. Schon am
27. Dezember schrieb Bessel: „Heute habe ich die traurige Nach-
richt erhalten, dass wiser liebes Bremen auch dem franz6sischen

Szepter huldigen muss; was wird das filr onsere vortrefflichen

Freunde sein, welche die alte gate Ordnung der Dinge so lieb ge-

wonnen haben. Hier gehen wir auch nicht auf Rosen; es werden
morgen z. B. englische Waren verbrannt."

Eaum war es den Bauern Nordwest-Deutschlands etwas be-

greiflich geworden, dass sie jetzt Unterthanen des Kaisers der
Franzosen seien: da zeigten sich ihnen auch liberall die fremdlftndi-

schen Beamten. In Lilienthal erschien am 15. Februar 1811 dear

bisherige franz6sische Eonsul in Cuxhaven, Frfery de Coubertin,

Neffe und Vertreter des General-Intendanten Grafen Chaban, der
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leKenden Pers&nlichkeit in der fQr die drei Hanseatischen Departs-

ments 211 Hamburg eingesetzten ZentralbehOrde ; derselbe erklftrte,

dass des Kaisers Majestftt das ganze Lilienthaler Amt nebst alien

dam gehOrenden L&ndereien, Gebfiaden, Zehnten a. s. w. dem
edlen Grafen Felix Julien Bigot de Prtameneu zum Geschenk ge-

macht babe and dass dieser frtihere Advokat, jetzt seit 1808
ein Kultusminister des Kaiserreiches, die gesamte Dotation sofort

za verpachten wflnsche. SchrOter verliess in der ersten Aufregung

den ihm seit langen Jahren so liebgewordenen Amthof and began
rich, da er mit dem neuen Wesen nichts zu than haben wollte,

nebst dem NotdOrftigsten nach einer ihm gehOrenden Bauernstelle

aof dem nahbelegenen Hohenlande. Dort traf ihn Tiarks, der so

gem BesseTs Nachfolger geworden ware, in ftasserster Zurfick-

gezogenheit. Tiarks war Qber die Lage der Lilienthaler Ver-

hfiltnisae schon in Bremen durch den in botanischen Dingen be-

deotenden Professor Karl Franz Mertens, nnter dessen Pensionftren

Einige ihn kannten, aufgekl&rt worden ; er wnsste, dass von einer

lilienthaler Anstellong gar keine Rede mehr sein kOnne und die

einrige, fQr natorwissenschaftliche Plftne geeignete St&tte in dem
verketzerten England zu suchen sei ; er fand , dass SchrOter jetzt

schwer die Not der Zeit filhlte, aber sich doch nicht ohne Mat
gegen das hereingebrochene Elend za wehren suchte.

Da Reinhard nicht helfen konnte, wandte sich SchrOter frisch-

weg^m das Pariser National-Institut , dem er ja angehOrte, mit

der Bitte am Httlfe. Von dort empfing er den Rat, dem allmftchtigen

Pierre Francois Real, dem Polizeichef der Reichshaoptstadt, seine

WtUische aoszusprechen. Ftir diesen zum Grafen erhobenen
Abenteurer arbeitete nan SchrOter vier Denkschriften aas, welche
am 9. Juni 1811 fertig waren. Sie betrafen vier Punkte: erstlich

behofs Sicherong der kostbaren, noch aof dem Amthofe sich

findenden Instramente die Anstellung eines Inspektors, wofttr ein

Jahresgehalt von 200 Reichsthalern aosser freier Wohnung and
Ern&hrang a. s. w. erforderlich sei; zweitens Ankaaf der neuen
Sternwarten-Aasrttstang, der seit 1799 angeschafften Sachen, unter

Zahlnng von 3257 Reichsthalern and der Verpflichtang, dem Ver-

kaafer das Benutzongsrecht bis za seinem Tode za belassen;

drittens Uebernahme der alteren Instramente, da der Vertrag von
1799 dadorch hinfallig geworden sei, dass der KOnig von England
seine Verpflichtungen nicht mehr erftillen kOnne; die Gegenstfinde

desselben warden desshalb angeboten fttr 5160 Reichsthaler,

welche die frtihere hannoversche Domftnenkammer and die Finanz-

verwaltung der ehemaligen Herzogtflmer Bremen and Verden noch
schuldeten, sowie gegen Aassetzang eines lebenslanglichen Rohe-
gehaltes nach Massgabe der bisherigen Jahreseinnahme von rein

1400 Reichsthalern oder gegen Verleihong des Moor-Kommissariats.
Dieee letztgenannte Idee wurde als yierter Punkt ganz besonders
erOrtert, ahnlich wie vor einem Jahre gegentiber der westfalischen

Regierung; die Erhaltong and VergrOsserang der zwischen Weser
and Elbe errichteten Moorkolonieen, in welchen bei nor geringem
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Kostenaufwand eine Vermehrung der Ansiedler aufs Doppelte rich

ermdglichen lasse, sei von erheblicher Bedeutung and bilde nament-
lich ein wichtiges Moment fttr die Beschaffung von tttchtigen

Matrosen nnd Soldaten, auch eine gate Kapitalverzinsung, n&mlich
zu 10—11%. Es sei unmdglich, dass die Ortsvorsteher and
anderen Beamten dieses Werk far sicb allein durchftthren kdnnten

;

denn es verlange praktiscbe Kenntnisse der Mathematik, Physik
and Hydrostatik, sowie eine einheitlichen Ueberblick and Er-
fahrang besitzende Leitang; diese werde sicb sehr wohl mit den
a8tronomischen Beobachtungen and den litterarischen Arbeiten

eines Marines verbinden lassen, der die Kolonisten wie seine

Kinder liebe. Am 7. August 1811 wandte sicb Schr6ter mit der
Bitte an Olbers, zu seinem Gnnsten doch an den grossen Pierre

Simon Laplace einige Zeilen zu richten ; aus seinen Denkschriften,

die das Institut der Wissenschaften kenne, lasse sicb ersehen, dass
die Instrumente sftmtlich freiver&usserlich seien ; als das Ratsamste
erscheine nan, wenn die ftlteren wie die neaeren darch L&ndereien
and darch Anweisung von 5160 Reichsthaler samt rttckst&ndigen

Zinsen vergtttet warden, ebenso die jetzt in Wegfall gekommene
Staatsanstellung, wobei sein Leben im Mittel noch auf 10 bis 12
Jahre angeschlagen werden konne. „Der Kaiser giebt lieber

doppelt so viele Lftndereien als bares Geld."
In Paris war man der Beglflckung der neuen Provinzen darch

Verkehrsstrassen noch nicht so nahe getreten, dass Schr&tec mit
seinem Gesoch dorchdringen konnte. Dieser yermochte auch bei

Leopold Chretien Fr6d6ric Cuvier and Francois Joseph Nofl, den
Pariser Revisoren der Unterrichtsanstalten, die im August 1811
Lilienthal aus Neugierde besuchten, nichts fttr seine Plane zu er-

reichen; er musste sich bequemen, nach seinem Amthof, der ein-

mal seine beste Habe, alle Schfttze seines Lebens, beherbergte,

auf anderem Wege zurttckzukehren. Die Bigot'sche Herrschaft

war zu pachten; fttr die rechtzeitige Zahlung des Pachtzinses

wurde aber Sicherheit verlangt; da eine solche nicht anders zu
beschaffen war, musste eine franzOsische Anstellung gesucht werden,

deren Einkttnfte sich verpf&nden liessen. So wurde der Justizrat

George des Dritten, urn seine Sternwarte vor dem Untergange zu
bewahren, Steuererheber von Kaiser Napoleon. Mit d&monischer
Macht zog die neue Staatsordnung die Menschen heran. Wenn-
gleich wider Willen, wurde SchrOter bald auch Mitglied des in

Bremerlehe errichteten kaiserlichenErstinstanzgerichtes; in lilien-

thal bebielt sein Sohn das Notariat und Lueder empfing die

Friedensrichterstelle.

Bchmerz und Geldsorge suchte SchrOter

zu vergessen. Einen Augenblick winkte

enfr^ ^tnen Gehtilfen fur die Observatorien
Wr iche Dompastor Heinrich Wilhelm

VWH
I -111
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Rotermund brachte seinen Utesten Sohn Christoph, der einige

hgenieur-Kenntnisse besass, nach Lilienthal; aber einen Lehrmeister

konnte Schrdter jetzt noch weniger abgeben, als in friiheren Jahren.

Er arbeitete ohne Gehtilfen weiter, eifrig, aber ganz freudelos nnd
kam niemals auf den Gedanken, dass Bessel keineswegs verstorben

sei, sondern stets mit Freuden seinem jetzt so verlassenen Justiz-

rat hQlfreich zur Seite treten wiirde. Solche Bereitwilligkeit war
bei Bessel sehr natllrlich, nicht bloss seiner Liebenswiirdigkeit

halber, sondern auch wegen seiner Sehnsucht nach dem Schrdter-

schen Hause. Selbst in seinen gelehrtesten Kdnigsberger Briefen

spiegelte zuerst Etwas wie Heimweh nach Lilienthal sich wieder,

nnd das dauerte viele Monate lang. So schrieb er am 3. M&rz
1811: „Sehr haben mich die Nachrichten fiber unseren trefflichen

SchrOter gefreut; ich hdre so gern etwas von dem lieben Lilien-

thal, welches mir immer teuer sein wird, obgleich man mich dort

so ganz zu vergessen scheint." Am 14. August heisst es: „Recht

lebhafte Freude hat mir unser verehrter Schroter durch die Zu-

sendung einiger seiner Schriften gemacht; darf ich bitten, ihm
etwas von mir zu sagen, namentlich Dank." Dann am 14. Oktober

:

„So gut es mir auch geht, so mochte ich doch gern gleich un-

gest6rt sein, wie in Lilienthal, wo ich ganz Herr meiner Musse
war und mit Eifer und Kraft Etwas durchsetzen konnte; das ist

nun hier, wie ich zu beweisen hoffe, auch noch m6glich, allein es

ist doch viel schwieriger." 2. Dezember 1811: „Dass die gute

Demoiselle Schrdter krftnklich wird, thut mir von Herzen leid;

ich hoffe, Sie, teuerster Olbers, erhalten sie noch einige Zeit;

unser trefflicher Justizrat wtirde sehr viel an der Schwester ver-

lieren; indess hat sie das Ziel des menschlichen Lebens schon

lange erreicht und wir dlirfen daher nicht klagen, wenn der liebe

Lilienthaler Zirkel getrennt wird."

Der kleine Ereis wurde noch nicht getrennt, der Rest der

Lilienthaler blieb beisammen; allein an die Stelle des frtiher

regen Interesses trat eine melancholische Ruhe, in deren Bann
nnr unter Aufgebot der ftussersten Krftfte irgend Etwas zu richtiger

Vollendung gedeihen konnte. Ftir Schrdter lag am N&chsten die

von Perthes abgelehnte Kometenschrift, die nun in Gflttingen ver-

Offentlicht werden sollte, aber ganz auf das Physikalische be-

schrftnkt werden musste, da Bessel mittlerweile die Bestimmungen
der Lage und die Berechnung der Elemente hatte drucken lassen.

Die Verdffentlichung geschah ungeachtet der ^vielen Qberh&uften

Offizialgesch&fte." Mit ihr verband sich die Ankttndigung, dass
die „Beitr&ge zu den neusten astronomischen Entdeckungen" keinen

vierten Band erhalten wtirden; der erste sei schon seit Jahren
nicht mehr zu haben , um nun die Besitzer der vorigen B&nde
nicht zu einer unfreiwilligen Ausgabe zu verleiten, richte sich der

Verfasser nach den Zeiten und gebe die neuen Beobachtungen in

kleineren B&nden heraus; der jetzigen von drei Kupfertafeln be-

gleiteten Schrift und der Arbeit fiber die Venus wtirden hoffent-

Hch noch folgen: erstlich die neueren Beobachtungen der Planeten
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Merkur and Vesta mit vier [Kupfertafeln in der Michaelismesse
und dann in der Ostermesse des n&chsten Jahres die areographi-
schen Fragmente mit sechszehn Kupfertafeln."

Diese beiden Bttcher waren schon vollendet; aber ihre Fertig-

stellung for den Druck verzdgerte sich, besonders weil als Abbild
der Scbrecken der Zeit ein mftchtiger Komet erschien, der erate

wirklich grosse seit dem Gestim, das der Geburt Napoleons vor-

stand. Seine Beobachtongen wurden vom 23. August an bis zum
Beginn des Jahres 1812 trotz kdrperlicher Schwftche unverdrossen
von Schrdter vorgenommen; es gait durch die Besprechung dieses

wunderbaren Sternes, der sogar bei seinem letzten Begegnen mit
der Erde den Untergang Troja's gesehen haben sollte (1) der Welt
zu zeigen, dass die Lilienthaler Sternwarte den Olbers'schen An-
sprttchen nicht bloss mit HQlfe von Harding oder Bessel gerecht
zu werden vermdge, sondern auch, so wie sie war, dass sie dess-

halb staatlichen Schutzes und staatlicher Fdrderung wfbrdig sei.

Wenn der Kdnig von Westfalen einem Harding hohes Reisegeld
auswarf, urn in Paris als Astronom zu leuchten und dabei Studien
fttr Sternkarten fortzusetzen, so konnte doch wohl des gl&nzenden
Kaisers Majestftt fiir ein berflhmtes Mitglied des Pariser National-

Instituts eine ehrenvolle, die bedOrfnislose Gelehrtenexistenz

sichernde Auszeichnung finden. Schrdter, der mit Olbers Member
nicht verhandelte, dachte wirklich eine seinen Verhaltnissen ent-

sprechende Beamtung mit der Zeit im grossen Kaiserstaate zu finden,

oder wenigstens im Kdnigreich Westfalen. Ueber die letztere Idee
sprach sehr zuversichtlich der nach allerlei Irrfahrten als Arzt zur
Heimat zurttckgekehrte Dittmer, der damals den Dienst am fran-

zosischen Militarspital zu Bremen mit der Praxis in Lilienthal ver-

tauschte, aber mit den fremden Behorden geflissentlich alle mdg-
lichen Beziehungen fortsetzte; er glaubte zu wissen, dass man
daruber aus sei, eine praktische Form zu finden fiir ein unmittel-

bares Yerhaltnis zwischen der kdniglich westfftlischen Sternwarte
in G5ttingen, welcher Jerome seine allerhdchste Ftirstengunst mehr-
fach zu versprechen geruhte, und den Lilienthaler Observatorien.

Hierauf wurde auch ein Schreiben vom 4. Oktober 1811 gedeutet,

in welchem Graf Joseph Defermon des Chapelliferes , der die

Finanzen des Hofes und des Staates autokratisch beherrschende
Generalintendant in Paris, erklarte, nach den Akten sei der Ver-
kauf der Lilienthaler Instrumente von Schrdter nicht mit der
Privatperson George des Dritten abgeschlossen , sondern mit der
grossbritannischen Krone und zwar ganz ausdrdcklich far die

Gdttinger Hochschule; diese, beziehungsweise der Kdnig von
Westfalen hfttten alle aus jenem Vertrage folgenden Bechte und
Yerpflichtungen.

Eine Zeit lang gefiel der Gedanke, die Lilienthaler Stern-

warte zu einer FiliaJe der Gdttinger zu machen, ganz besonders
dem strebsamen Brandes, welcher seiner Deichbeamten-SteUung
ledig war und in Vegesack bei dem stets gastfreundlichen Arzte
Albrecht Wilhelm Both auf bessere Zeiten wartete. Natttrlich
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dachte Brandes wn&chst an eine Anstellung bei jener Filiate ; hatte
er doch gerade ein iibersichtliches, inmitten des politischen Elends
doppelt beachtetes Buch fertig gebracht: „die vornehmsten Lehren
der Astronomie, deutlich dargestellt in Briefen an eine Freundin."
Als der Gedanke an Lilienthal aufzugeben war, kam der yon
Bessel geftrderte Plan, Brandes als Wasserbaudirektor nach
Kdnigsberg zu ziehen; endlich siegte Breslau mit hoheren An-
erbietungen, indem Brandes dahin flir die mathematische Professor

berufen wurde. Das Annahmeschreiben ward am 11. September
1811 in der BesseFschen Stndierstube auf dem Lilienthaler Amt-
hofe entworfen.

Dort hatte die Pariser Weisung, wegen des Moorkommissariats
m6ge man an die Kaiserliche Regierung in Hamburg sich wenden,

wenig bernhigt. Als gftlte es neue Existenzmdglichkeiten zu

suchen, dachte der junge Schrdter und der junge Lueder an Um-
gestaltung ihrer bisherigen Lebenslagen; beide verfielen aufs

Heiraten. Lueder nahm zur grossten Freude seiner Bekannten

Johanne Winneke von Zeven zur Frau und war schon bald darauf

in der N&he von Gottingen glucklicher und eifriger Landwirt, wie

Harding voller Freuden meldete. Notar Schrdter ehelichte

Charlotte Friederike Kirchhoff aus Nienburg und dachte an fran-

zftsischen Staatsdienst ; er blieb aber zunftchst beim Vater in

dem Lilienthale, weil man noch immer an der Hoffnung festhielt,

dass kaiserliche Gunst der Sternwarte sich annehmen werde;

diese Zuversicht best&rkte sich besonders, als Olbers wegen seiner

Mitgliedschaft im gesetzgebenden Korper des Kaiserreiches in

Paris weilte; denn in seinem Salon des Hotel Wagram vergass

der treue Mann die alten Freunde nicht; er veranlasste den Befehl

an den in Bremen sitzhaltenden franzosischen Prftfekten Arberg,

dass er fiir die Unterhaltung der Schrdter'schen Instrumente Sorge
trage, da die Regierung dieselben vielleicht ankaufen wollte, und
am 16. Juli 1812 forderte in der That die Prafektur zur Eosten-

veranschlagung auf; am 20. reichte Schrdter seine Antwort ein,

sprach aber lediglich von den alteren, wie er Olbers anvertraute,

desshalb weil ein Ahnungsgeist ihm sage, dass die schon mehr-
fach missachtete Souverftnitat von Westfalen wohl nftchstens ganz
aufhdren und Gdttingen zu einer Stadt des riesigen Kaiserreichs

erhoben werden wttrde.

Das grosse Chaos ringsum wurde selbst beim stillsten Privat-
leben onertraglich, und das Unertrftgliche steigerte sich noch von
Woche zu Woche. Nur Gewalt konnte helfen und endlich zer-
bimch der frische, hellauflodernde Befreiungskampf die AUtagsnot.
Auch bis nach dem so elend gewordenen Lilienthal drang der
heilige Krieg, dessen dortige Vertreter freilich nur schlitzftugige
Kosaken waren. Unter russischem Kommando stehende Teile
ernes Streifenges knmea am 15. April 1813 zur Worpe und zogen
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dann schnell sich nach Ottersberg znrflck. An den folgenden

Tagen wiederholten sich derartige Besuche; auch warden einige

Kugeln mit den am linken WOmme-Ufer liegenden Franzosen ge-

wechselt. Darauf drangen diese am 21. Morgens — es war
Ostern — outer grossem Lftrm and heftigem Feaern fiber den

FIuss and in das Dorf, tftteten nicht nor friedliche Einwohner,

sondern aach etliche von den eigenen Marodears, hoben Geisseln

aas and zttndeten schliesslich den Ort an : aasser vielen Scheanen
and St&Uen mehr als achtzig Wohngeb&ude, darunter das Amt-
baas and das Haas jenes Drackers Harjes, in welchem 12 Kupfer-

platten, die Tischbein fttr Harding angefertigt hatte, verbrannten.

Was davon eilen konnte, entfloh; der jttngere Schrdter, der zeit-

weilig den Maire von Lilienthal vertreten hatte, ging, angeblich

von den Russen gezwongen und desshalb von franzdsischen Kugeln
verfolgt, mit Fraa and Kind zunftchst nach Adolfsdorf and alsbald

weiter zu Schumacher nach Altona; an seiner Flucht nahmen von

Stade aas Mfinner Teil, wie Graf MQnnich, von Marschalk, von

der tVisch. Der Jastizrat, der mit bewunderangswQrdiger Resig-

nation and Heiterkeit des Geistes in sein Schicksal sich za finden

wasste, blieb zaerst nebst der alten Schwester in dem Haase aaf

Hohenlande, dann warde er aber von einigen Frennden nach
Bremen geholt, wo Olbers herzlichst ihn aofnahm. Am 25. April

1813 zogen bald wieder Franzosen aber die Brandst&tten der Wftrpe;

sie gelangten aach za den TrQmmern des Amtgeb&ades. Da sie in

dem alteren Observatorium voile, scheinbar Wein enthaltene

Flaschen erblickten, brachen sie mit Gewalt die verschlossenen

Thtiren aaf. Vdllig betaubt, hielten sie dann das R&derwerk der
grossen astronomischen Uhren far Gold; in dem Wahne, reiche

Beute gemacht za haben, rannten sie davon, am einem andern
Trupp Platz zu lassen, welcher, ihrem Beispiele folgend, sich

gleichfalls von Sinnen brachte, zwei Kometensucher fortschleppte,

verschlossene Schubladen mit Gewehrkolben einstiess and was
beliebte, heraasnahm. Endlich gelang es dem unverdrossenen

Dittmer, den trankenen Feind von vollst&ndiger Vemichtung der
Stemwarte abzahalten.

Am Maitage zog Schrftter wieder in Lilienthal ein, aber der
Gedenktag seiner ersten Anknnft worde nicht wie sonst, festlich

gefeiert; er sagt am 2. Mai an Olbers: „Empfangen Sie, mein
allertenerster Freund, ansere zftrtlichsten Empfehlangen and Dank-
sagangen fttr all das bei Ihnen genossene, so aasgezeichnete

Gute. Die Schreiben an den Minister des Innern and den des
Kaltas mit einer Abschrift, desgleichen an den Pr&fekten, Bind

sftmtlich besorgt; aber ich babe, noch immer ohne Kleidung, mit
dem total zerrtttteten Haaswesen sehr viel za than, noch am
neanten Tage nach dem Brande schlagen hier and da lichte Flam-
men aas dem Grande. Seit etlichen Tagen r&umen nan die
Herrendienste die zum Maaem braachbaren Steine weg and die
Meinigen sachen Gold, Silber and die Menge Eisenwerk aaf. Die
kdnigliche Familien-Medaille, wdche George L bei seiner Ausrufong
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znm KSnige von Grossbritannien von der Nation erhalten hat, habe
ich ganz unversehrt aus dem Schutte wieder bekommen! Im
Observatorium sieht es wie in der Bettelumkehr aus; es ist auch
wahrlich eine sehr honnette Behandlung, wenn, nnter una gesagt,

der Generalmajor and Kommandant freundlicher Trappen die

Oknlarmaschine des fiinfzehnfQssigen Teleskops samt dem Fang-
spiegel wegznbrechen duldet, selbst den dreifUssigen Achromaten
mit dem Statif and einem Kometensacher mit fortnimmt, letzteren

anf dem Pferde seines Bedienten mit nach Bremen bringen lftsst

and der Witwe Schleper anbefiehlt, den dreifUssigen Achromaten
schlechterdings nicht verabfolgen za lassen, wenn er wieder ab-

gefordert wdrde. Ich habe den letzteren lahm and ohne Okular-

emsatz wieder erhalten; dtfs andere Instrument aber nicht mid
ich getraae mir nicht das

y
was der junge Schleper solchergestalt

mir gegenttber selbst aasgesagt hat, an den Adjatanten in Bremen
za melden. Was sonst mit weggenommen worde, weiss ich nicht,

weil die Thar zur oberen Etage vemagelt ist ; ich habe noch keine
Zeit gefdnden znm Nachsehen; die angeblich an den Prinzen von
Eckmtthl zor Unterschrift gesandten Sicherheitskarten sind nicht

angelangt P. S. Soeben finde ich auch, dass onsere franzOsischen

Trappen am letzten Montage den Sucher vom siebenundzwanzig-
fflssigen Teleskop mit Gewalt losgebrochen and mit sich fort-

geoommen haben."

Gleich daraof heisst es: „Jetzt leben wir hier wieder auf

meioem Hohenlande mit dem ganzen Hanshalt — vielleicht nor
auf korze Zeit — in vftlliger Ruhe. In vierzehn Tagen hin and
zurfick bat Exzellenz Bigot schleonigst geantwortet; er hat sich

an den uns bekannten Defermon gewendet, am Entsch&digung far

seine Dotation and auch fttr mich za erlangen. Die mir geliehenen

Kleidangsstncke sollen n&chstens erfolgen. Mit innigem VergnUgen
erinnere ich mich noch immer des hdchst angenehmen Aufenthalts

bei Ihnen ; denn noch nie habe ich mich bei Ihnen so gesand and
so wohl gefQhlt"

Allgemein warde angenommen, dass die Einftscherong von
Lilienthal kein Akt der Kriegsnotwendigkeit gewesen sei, sondern
lediglich Willkfir des General Vandamme, welchem damals jede

militftrische Scheusslichkeit zugetraut worde. Bessel schrieb an
Olbers : „Mit wahrer and grosser Freade habe ich gehOrt , dass

Sie unseren ehrwQrdigen Schr6ter in Ihrem Hause haben aufnehmen
k6nnen, ale die Barbaren sein schOnes Lilienthal, wo ich so viele

gMckliche and rahige Standen verlebt habe, verbrannten. Wie
gross der Verlust war, ob dieser Instrumente oder sonstiges

Eigentum betraf, wie es Allen jetzt ergeht, habe ich nicht erfahren

k6nnen. Der anverdiente Schlag wird unsern verehrten Schrdter,

der so sehr an seine Umgebung gew6hnt war, hart getroffen haben

;

allein, welchen Trost musste ihm ein Freund, wie Sie, gewahren "

Za gleicher Zeit sagte der in Lilienthal vergessene and doch

immer noch dankbare Bessel auch an Gauss: „Von dem ver-

9*
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ehrungswOrdigen Schrdter weiss ich nor im allgemeinen, dass das

UnglQck des Krieges auch sein schuldloses Haupt nicht verschont

hat, wie viel er aber durch den Brand gelitten und was die

Seinigen machen, das erfuhr ich nicht. 44

Erst spat sprach sich Schrdter selbst aber seine Verluste

aus : „Unstreitig wurde ich schon durch die franzOsische Okknpation
einer der Unglttcklichsten; denn ich verlor unter Anderem meinen
angesehenen Dienst and masste Ehrenftmter ohne Gehalt annehmen.
Durch den schandlichen Mordbrand bQsste ich dann auch die s&mtlichen

Exemplare meiner auf eigene Kosten herausgegebenen astronomi-

schen Schriften ein und das Manuskript meiner Schrift fiber den

grossen Kometen von 1807. Zum Gltlck brannte das Observatorium
nebst den offenen, nahe dabei stehenden Teleskopen nicht ab, aber

es wurde doch von den franzdsischen Truppen erbrochen, ge-

plQndert und zerrtittet. Mein Schaden belauft sich auf 11000 bis

12000 Thaler. Das Einzige, was ich an dem unglticklichen

21. April 1813 an Schriften rettete, waren die Manuskripte meiner
Beobachtung des Kometen von 1811, meines zweiten Teiles vom
Merkur-Werke und meiner areographischen Fragmente: Schriften,

die ich bei wieder gewonnenen Krftflen im Druck herausgeben
werde.44

Etwa ein Jahr spater kam Schr5ter im Vorworte zu jener

Kometenschrift nochmals auf die Schreckenszeit zurftck: „Durch
die barbarische Wut wurde im Gefolge eines ebenso barbarischen

Erkenntnisses das ganz unschuldige sanfte Lilienthal ohne alle

vorherige Untersuchung niedergebrannt. Unter den iiberstandenen

Leiden werden auch gewiss alle meine wissenschafUichen Gdnner
und Freunde bestens entschuldigen , wenn ich aus Missmut und
wegen des ausserordentlich hohen Briefportos so manche Pflicht

der Hdflichkeit habe ausser Augen setzen mtissen; es ist Alles

bei mir so eingeschrankt, dass meine Sternwarte wegen Er-
mangelung der Zeit und schweren Kosten grdsstenteils zerrflttet

ist; nur langsam erwache ich wieder nach den empfindlichsten

Leiden in meinem der ewigen Gottheit geweihten Tempel."

Das Schicksal von SchrOter war in der That ein recht be-
dauerliches. Selbst Olbers hatte nur wenig helfen konnen; er
schrieb am 7. April 1814: „Die Ursache, warum das arme Lilien-

thal von dem rauhen Vandamme niedergebrannt wurde, bestand
in der Annahme, dass Lilienthaler mit den damals den Ort besetzt

haltenden Kosaken auf franzdsisches Militar gefeuert haben sollten,

eine Beschuldigung, welche diese durchaus leugnen. Sobald ich
das mordbrennerische Unternehmen ahnen konnte, that ich die
ndtigen Schritte, urn unseren SchrOter zu sichern und zu retten,

erhielt auch sogleich ein bestimmtes Versprechen; allein das
wurde nicht erfttllt, und man entschuldigte sich nachher damit, der
Befehl zur Sicherung des Schr5tcr'schen Gates sei durch ein
Versehen zu spat angekommen. An Instrumenten hat unser
Freund unbedeutend verloren; allein sonst ist sein Verlust sebr
erhebUch/
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Bald nach den Schreckenstagen, schon am 21. Mai 1813
schrieb SchrOter seine letztwilligen YerfQgungen nieder. £r war
kurz zuvor nach seinem Amthofe zuriickgekehrt, wo die Franzosen
noch znm letzten Male wirtschafteten. Als alleinigen Erben setzte

er seinen Sohn , den Doktor der Rechte nnd kaiserlichen Notaren
ein ; dieser sei Ostern laufenden Jahres von den russischen Truppen
ganz unschuldig als zeitiger Maire arretiert und fortgenommen.
Sollte er sich wider Erwarten and entgegen meiner vdlligen Ueber-
zeagung irgend eines Vergehens schuldig gemacht haben oder

noch schnldig machen, sollte fiber ihn eine auch nur einigermassen

entehrende oder ihn gar der bOrgerlichen Rechte nnd des Ver-

mflgens beranbende Strafe, sei es schnldiger oder unschnldiger

Weise, rechtskrftftig erkannt werden, so setze ich als Universal-

erben seinen Sohn ein, meinen kleinen Enkel Hieronymus Georg
Friedrich SchrOter, sowie meines Sohnes noch erfolgenden Kinder.

Meiner Ehegeliebten Ahlke, geborener Lankenau ans Oberende,

Maine St. Jiirgen, Kanton Lilienthal, nnd meiner noch lebenden

einzigen Schwester Christiane Elisabeth Sophie SchrOter gemein-
schaftlich vermache ich den alleinigen, meine Erben davon aus-

schliessenden Genuss oder Niessbrauch meines eigentiimlichen, znm
Hohenlande belegenen Gates nnd der daraaf befindlichen Wohnung
anter eben denselben Yerhftltnissen , wie sie bisher mit einander

gelebt haben, auf Lebenszeit. Auch vermache ich meiner Ehe-
geliebten noch besonders die derselben unter Lebenden geschenkten,

aber bei den jetzigen Zeiten noch nicht ausgezahlten Kapitalien.

lm Gleichen vermache ich dem Bruder meiner Ehegeliebten, Gerd
Lankenau zu Oberende, welcher mir nach Entfliehung meiner
Dienstboten bei dem Brande so Vieles gerettet hat, fUnfzig Thaler

in Gold. Ich befOrworte, dass mein Sohn und dessen Kinder
mein zweites, wichtigeres Gut Adolfsdorf, Maine Worpswede,
Kanton Lilienthal, nie, weder ganz, noch teilweise ohne die grdsste

Not veraussern sollen, damit dieses Gut, so, wie hisher, auch
kflnftighin, zu einer immer hoheren und eintr&glicheren Kultur

gebracht werden kdnne. Diesen meinen letzten Willen habe ich

mit dem an meiner Taschenuhr hftngenden Kopfsiegel besiegelt,

da meine Familien-Petschaft bei der ganz ftnschuldiger Weise liber

die Dorfschaft und auch aber die kaiserlichen Domanial-Gebaude
sum Schauder der Menschheit verhftngt gewesenen Zerstdrung ver-

nkhtet worden ist."

AUes, was jemals in Lilienthal verkehrt hatte, nahm lebhaften

Anteil an Schr6ter's Unglfick, das hauptsachlich im Verlust der Ge-
simdheit bestand; die 83 jahrige Schwester erlag bald den Anstren-

gnngen. Dittmer verliess den Ort, um in die englische Armee ein-

zntreten nnd der Verkehr mit Bremen wurde ftusserst erschwert,

seitdem die Wumme-Biiicke von den Kriegfiihrenden am 26. Novem-
ber 1813 zerstdrt worden war. In Paris schrieb Exzellenz Bigot,
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dessen Eigentum von Kaisers Gnaden in erster Linie gesch&digt

war, wohl Briefe; aber er sandte kein Geld. Die grossen und
schdnen Risse, welche der seit 1805 in Bremen sich aufhaltende

sehr geschatzte Architekt Karl Ludwig Math&y fQr den Neubau
entwarf, wurden bald zu den Akten gelegt. Im Jnni 1813 musste
ausser einem Teil des Wohnhanses eine neue Schenne im Garten
nebst dem Torfschuppen fQr den reichlichen Winterroggen und den

wahrscheinlich ausserordentlichen Zehntzug fertiggestellt werden;
diese beiden Geb&ude sollten 3400 Thaler kosten. „Bloss die Zdge-
rnng von Minister Bigot stflret meine frflhlichen Launen and macht
mir Sorgen, der Himmel wird aber wohl ferner helfen."

Somit brach das Jahr 1814, welches die frttheren, so oft

wieder ersehnten Verhaltnisse zurttckbringen sollte, in Lilientbal

nicht gerade zukunftsfreudig an. Damals schrieb der Trnper Pastor

N. Brand, Pfannekuche's Nachfolger, Schrflter habe zwar seinen

frttheren Posten in einer fttr seine Lebensjahre noch dauerhaften

Gesnndheit und mit dem alten, neuerfrischten, heiteren Sinn wieder

angetreten, aber da in seinem Observatorium so Manches in Un-
ordnung geraten, sei von ihm fttr die Wissenschaften vorerst nur

noch wenig zu erwarten ; manche wichtige litterarische Arbeit werde
wohl unvollendet bleiben. Mdchten die Erlebnisse des 21. April 1813
auch kttnftig keinen traurigen Einfluss auf die Gesundheit dieses

ehrwttrdigen Greises ftussern und ihm seine Amtgeschftfte Musse
verleihen, urn das Verlorene, wenn es mdglich ist, einigermassen

ersetzen zu k6nnen."

In der That richtete sich SchrOter jetzt nach der Zeit; er

fand sich, gleich den ttbrigen Lilienthalern, in die erlittenen Ein-

bussen, erfreute sich an den schwierig zu verteilenden und nicht

sehr erheblichen Untersttttzungen , die nach und nach aus ver-

schiedenen Teilen Deutschlands, sowie namentlich auch aus England,

kamen, arbeitete als Oberamtmann nach Kr&ften weiter in der

Fttrsorge fdr alle Insassen seines Bezirkes und stellte auch im
Amthofe manches Zerstdrte wieder her; ausserdem aber blieb

er seiner Sternkunde mit grtssester Hingabe getreu. Dabei fand er

aber- und abermals Ermunterung und Httlfe bei Olbers, der jeden

neuen Plan des alten Herrn mit Liebenswttrdigkeit fdrderte, da die

Lust an der Arbeit das beste Heilmittel gegen die beginnende

Hinfftlligkeit war. So schrieb er Anfang 1814 erfreut: „Unser
guter SchrOter ist ganz wieder in die vorigen Verhaltnisse ein-

gesetzt; die Amtwohnung ist zum Teil schon wieder aufgebaut;

er schafft an dem Werke ttber den Kometen von 1811 weiter und
hat das Vergnttgen, seinen Sohn als Auditor bei sich zu haben.a

Gewiss wurde in Lilienthal noch wissenschaftlich gearbeitet;

aber die alte Rttstigkeit kehrte nicht zurttck, zumal ein Bruch des

Schlttsselbeins zu lftngerer Bettl&gerigkeit ftthrte. Die Kr&fte

waren erschdpft
;
jede freie Thatigkeit wurde schwerer und schwerer,
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An der Korrespondenz hatte der Justizrat niemals jenes Ver-

gnflgen gehabt, welches sonst sein schreibseliges Zeitalter aus-

zeichnete ; nunmehr versank er immer tiefer in Schweigen. Solcher

Leiden ungeachtet, begann er eine erneute Ueberarbeitung seines

den Mars behandelnden Werkes und sorgte fQr die Wieder-
berstellung der durch den Brand besch&digten Kupferplatten ; er

legte jedocb schon am 17. Marz 1815 auf das erst halb durch-

geaehene Manuskript die ermtidete Feder, urn sie nie wieder auf-

zonehmen.

Ein lieber Gedanke wnrde es ihm, die fiir den Fall des Todes
bestimmte Uebertragung der alteren Instrumente schon bei Leb-
zeiten vorzunehmen, zumal diese Sachen bei den Neubauten anf

dem Amthofe bisweilen im Wege standen. Wegen dieser Ab-
lieferung kamen am 20. September 1815 Gauss and von Lindenau
nach Lilienthal. Seinen auch unter solchen Umst&nden sehr lieben

Gftsten erschien Schroter als recht schwach; wie ganz anders

Olbers, der trotz seiner vielfachen Anstrengungen die frilhere

Schwungkraft sich bewahrt hatte. Olbers verzichtete nicht einmal

auf die ehemalige Lilienthaler Gesellschaft; er versuchte vielmehr

d&s 1800 Begonnene anch jetzt noch weiter zu fordern ; so schrieb er

an Bessel : „Bei den astronomischen Eonferenzen mit Gauss und
?on Lindenau ist die Rede wieder davon gewesen, die ehemals in

Lilienthal begonnene Astronomen-Gesellschaft in wirkliche Thatig-

keit zu bringen, den gestirnten Himmel also unter zwolf bis vier-

zebn Mitglieder einer Sozietat zu verteilen. Jedes Mitglied musste
wenigstens einen guten Eometensucher, ein Fernrohr mit Kreis-

Mikrometer, eine Uhr und die vornehmsten Fixstern-Kataloge und
die Histoire celeste besitzen ; es hatte die Verpflichtung zu iiber-

nehmen, a) nachzusehen, ob in seinem Distrikt alle Sterne an ihrer

Stelle waren, die nach den Verzeichnissen da sein sollten, b) zu
bemerken, was noch fQr Sterne nicht verzeichnet sind und diese zur
gebdrigen Bestimmung den Astronomen der Sozietat, die bessere

Hai&mittel zur Benutzung haben, anzuzeigen, wenn er selbst

ihren Ort nicht sicher genug ausmitteln kann, c) genau zu wachen
fiber jede Veranderung, die in seinem Gebiete vorgeht. Ich

schmeichle mir, dass auf diese Art der Himmel in zehn Jahren
bekannter werden wird, als sonst vielleicht in hundert. tf

Derartiges zu organisieren , war Schrdter langst nicht mehr
der Mann, obwohl er noch in der Auszeichnung durch den Welfen-
orden eine wirkliche Aufmunterung zu weiterer Arbeit empfand.
Das so sehr heruntergekommene Worpe-Dorf war auch nichts

weniger als ein Zentrum fiir Gelehrtenarbeiten ; denn die Stern-

warte vereinsamte, da kein Nachfolger von Bessel erschien, Tiarks
vielmehr dem Mertens'schen Rate folgte und nach England ging.

Die ftlteren Instrumente yerliessen Lilienthal nach einander. Schon
am 19. November 1815 schrieb Harding aus Gottingen, dass die

zu Wagen beforderten Sachen unbeschadigt und wohlbehalten ein-

g^roffen seien; „die beiden siebenflissigen Teleskope sind bereits

ganz aufgestellt und kOnnen jeden Augenblick Dienste leisten.
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Mit dem Anblick dieser Stucke, die mir als vielj&hrige Bekannte

so lieb und wert sind, vermischt sich noch immer ein onangenehmes
Gefiihl, dass sie schon jetzt hier stehen und ihrem ersten Besitzer

keine Freude mehr machen kdnnen." Anfang des nachsten Jahres

heisst es : „Vor vier Tagen ist das siebenundzwanzigfttssige Rohr,

welches am 10. November von Bremen abging, endlich hier an-

gekommen; ich habe es in der ehemaligen Universitatskirche

niedergelegt, wo es noch wohl ein halbes Jahr wird verweilen

miissen."

Die Aufstellnng der alteren Lilienthaler Werkzeuge war zu

Gottingen noch nicht vollendet, als die Nachricht von Schrdter's

Tod eintraf.

Dieser erfolgte am 29. August 1816. Die Bremer Zeitung
vom 1. September meldete kurz, der grosse Astronom, Justizrat,

Bitter des Welfenordens, Doktor der Bechte, Mitglied der meisten

und beruhmtesten Gelehrten-Gesellschaften, sei am letzten Abend
seines 71. Lebensjahres gegen zehn Uhr verschieden nach einem
Krankenlager von wenigen Tagen an einem schlagartigen Zufall.

Professor Bode schrieb in Berlin : „Schr6ter war seit 1783 mein
innigst verehrter astronomischer Freund und hat sich seitdem urn

die beobachtende, physische Astronomie hflchst verdient gemacht;
er verwandte riihmlichst einen Teil seines Vermogens auf die An-
schaffung kostbarer Teleskope und anderer astronomischer Werk-
zeuge; noch vor einiger Zeit versandte er seine Beobachtungen
und Bemerkungen fiber den grossen Kometen von 1811 und den

zweiten Teil seiner hermographischen Beitrage." Olbers sagte an
Bode den 5. Oktober: „Der Tod meines alten wttrdigen Freundes

Schroter ist mir sehr, sehr nahe gegangen; gern hatte ich ihm
noch ein langeres Leben gewflnscht, obgleich er die beiden letzten

Jahre in jeder Riicksicht an kdrperlichen und geistigen Kraften

sehr abgenommen hatte. Den Teil der Instrument^ den Seine

Majestat der Kdnig von Grossbritannien vor langer Zeit fur die

Universitat Gdttingen gekauft hat, ist von unserem seligen Freunde
schon im vorigen Jahre nach G5ttingen verabfolgt worden; allein

es ist doch noch ein schdner Vorrat von Teleskopen zurftck-

geblieben, welche erst nach jenem Kauf verfertigt wurden, unter

andern ein zwanzig- und ein fftnfzehn-ftissiges. Auch wird wahr-

scheinlich in diesen Tagen ein grosses Achromat von Fraunhofer

aus Benediktbeuern ankommen, das der Yerewigte etwa vor einem
halben Jahre bestellte, und dessen er sich zur grdsseren Bequem-
lichkeit bei seinem zunehmenden Alter bedienen wollte. Was aus

diesem Instrumente werden wird, weiss ich noch nicht. Sein

einziger Sohn ist ein junger, sehr genievoller Mann ; er liebt und
tibt auch die Astronomie und wird sich ungern von diesen schdnen

Werkzeugen trennen. Sollte er in Lilienthal bleiben, so wird

wahrscheinlich die astronomische Anstalt dort erhalten werden.

Der Verewigte hat ein vollendetes Manuskript, wozu auch samt-

liche Kupferplatten schon gestochen sind, unter dem Titel:

„Areographische Beitrage zur genaueren Kenntnis und Beurteilung
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des Planeten Mars in mathematisch-physischer Hinsicht nach-

gelassen, dessen Druck sehr zu wunschen ware." Tischbein in

Bremen verfertigte ein nenes Bild von dem Verstorbenen, welchem
das etwa vor zwanzig Jahren entstandene Strack'sche Portrat zum
Grande lag; Zopf wie Uniform wurde weggelassen, aber der

Welfenorden stolz hinzngefQgt.

Grosse allgemeine TeUnahme konnte das Ende des Lilien-

thaler Einsiedlers nicht wohl hervorrufen; sein Kreis war langst

aufgeloset, and herzllchst betrubt schrieb Bessel seinen Freanden:
^Schroter's Tod erfuhr ich bloss durch die Zeitungen."

Schluss.

Schroter's Tod bedeutete das Aufhoren der Lilienthaler Stern-

warte; sie hatte ansgedient and fristete nar noch etwa ein Jahr
lang ihr welkes Dasein. Aaf Privatanstalten ihrer Art war die

Himmelskonde langst nicht mehr beschrankt, sogar nicht in

Deatschland; jene Wissenschaft hatte vielmehr selbst hier aus

Dilettantismas and Privatliebhaberei siegreich sich emporgearbeitet

zu einer anch vom Staate als erspriesslich anerkannten Stellung,

wenngleich noch nicht zu einem selbstandigen Gelehrtenberaf.

Es war nach und nach, um Anfange, wie sie in Lilienthal so wirk-

sam eingesetzt hatten, auf systematische Weise weiter zu ent-

wickeln, eine stattliche Anzahl von Beobachtungsposten and Lehr-

stahlen entstanden; an vielen Punkten wurden fiir astronomische

Zwecke die schnell einander folgenden Fortschritte der Mechanik
and Optik, die immer neu erstehenden Errungenschaften der

physikalischen and mathematischen Disziplinen nutzbar gemacht.

Solcher Wechsel der Zeiten bildete den Hauptgrund, wesshalb

das Aufhoren der ehedem so oft bewunderten Arbeitsstatten an
der Worpe kaum bemerkt, geschweige denn bedauert wurde.

Dazu kam, dass Schrdter keinen Nachfolger sich herangezogen
hatte, wenngleich sein Sohn zuerst sich einbildete, die Erhaltung
der Sternwarte bei der Landes-Begierung, die sich jetzt die konig-

lich hannoversche nannte, erlangen zu konnen, und den harten

Bescheid entgegen nehmen musste, „die bestmoglichste Zugelde-

machung des von seinem Herrn Yater hinterlassenen astronomi-

schen Apparats sei lediglich ihm allein anheim zu geben."

Friedrich Schrdter, der noch bis zum 1. Mftrz 1817 die Lilienthaler

Amtmannstelle verwaltete, glaubte eine Zeit lang, dass er selber in

des Vaters Fussstapfen treten kflnne; so beschrieb er z. B. aus-

fahrlich die vom 19. Januar bis 6. April 1817 vorgenommenen
Beobachtungen von Nebelflecken im Schwerte des Orion; Olbers

meldete damals nach Konigsberg: ^Schroter's Sohn legt sich auf

Astronomic ; ausser mehreren grossen Teleskopen, hat er das neue
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vortreffliche sechsfQssige Fernrohr von Fraunhofer mit 52 Linien

Oefinung, einen Sextanten, eine Uhr 11. s. w.u AUein auch diese

Illusion wfthrte nicht lange; schon Ende November 1817 sagte

Olbers: „Der Amtschreiber Schrdter verl&sst nachstens vdllig

Lilienthal". Mitte Mai 1818 heisst es dann: „Unser Auditor ist

jetzt in Burgdorf, einem zwischen Hannover and Braunschweig be-

legenen Orte, definitiv angestellt and hofft dort die ererbten

Instramente verwenden zu kdnnen."

Die far die Gflttinger Sternwarte seitl799 bestimmten Lilien-

thaler Werkzeuge warden von Harding mit grosser Pietftt behandelt,

obwohl sie im Vergleich zu den neuesten Konstruktionen nor noch
von geringem Wert sein konnten and gerade zur Zeit der Ueber-
fohrung rasch and anwiederbringlich darch bessere Instramente
verdrftngt wurden. „Mit Rtthrung wandre ich,

u so schrieb Harding
schon am 19. Dezember 1816 seinem frUheren Schiller, „zwischen

den alten Sachen herum, wie zwischen Freunden and Bekannten,
an welche manche Erinnerung aas frtiheren Zeiten sich knQpft;

mdchten doch erst alle hier aofgestellt sein and Sie Masse, sowie

Lust finden, bei diesen Dingen behtilflich zu werden. a Gauss
fragte ihretwegen bei Bessel vertraulich an, und dieser schrieb:

„Vorztigliche Instramente der Lilienthaler Sammlung waren zu

meiner Zeit der ffinfzehnfossige Reflektor und der zehnfilssige

Dollond; beide lassen Alles, was ich sonst wohl von ihrer Art ge-

sehen habe, weit hinter sich zurUck, namentlich war der Reflektor

vortrefflich. Auch das siebenfossige Herschersche Teleskop ist

eiA gutes Instrument, das dreizehnfossige Rohr kennen Sie selbst. Die
abrigen schienen mir immer von geringem Werte zu sein, obglgich

Schrdter oft anderer Meinung war; ich bestehe auch auf der

meinigen nicht, da Jener in dem Gebrauch der grossen Teleskope
weit mehr Uebung und Erfahrung besass als ich. Auch muss ich

zugeben, das grosse Teleskop nur wenig zu kennen, weil es for

die Beobachtungen, die mich in Lilienthal vorziiglich besch&ftigten,

bloss geringen Nutzen gewfthren konnte ; indessen glaube ich nicht,

dass seine Wirkung so ausgezeichnet ist, wie von der GrOsse des

Instruments erwartet werden sollte; Lichtst&rke besitzt es aller-

dings in einem hohen Grade , allein grosse Deutlichkeit schien es

mir nie zu haben. Indessen meine ich doch, dass wohl Fftlle vor-

kommen kdnnen , wo man das Licht, selbst auf Eosten der Deut-
lichkeit, gern in einer Oberfl&che von drei bis vier Quadratfuss

gesammelt haben mdchte ; for diese wOrde also das grosse Teleskop

erwttnscht sein."

Friedrich Schrdter kam damals nicht nach Gottingen, obwohl
Harding lebhaft zuredete, es sei die Fahrt von Hannover bis

Gdttingen jetzt wirklich bequem, wohlfeil und schnell ; in sechszehn

Stunden fahre man for etwa eine Louisdor mit Extrapost in hfib-

schem Wagen, der nicht gewechselt werde, hertiber." Harding
dachte auch eine Biographie seines Lilienthaler Freundes zu ver-

fassen: wIch finde, dass ich aus seinen Erzfthlungen Vieles be-

halten habe, nur die Jahreszahlen der einzelnen Begebenheiten
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kenne ich nicht, vielleicht liefern Sie mir dieselben." Noch weitere

Akte der Piet&t hatte Harding vor. So schrieb er dem Sohne
schon am 12. September 1816: „Teuerster, geliebtesier Freund!
Je hdher die Achtung and Bewunderung ist, welche die Mitwelt
Ihrem verewigten Herrn Vater dankbar zollte, desto grosser ist

nun auch das Verlangen, alles dasjenige der Nachwelt zu erhalten,

was der gefeierte Unvergessliche gedacht und geschrieben bat;

schon jetzt aussert sich daber der Wunsch, dass nichts untergehe,

was er etwa handscbriftlich hinterlassen haben mdchte. Ich bin

daher bereits von mebreren Seiten, von Hier wie von Auswftrts,

darQber angegangen, eine Bekanntmachong zu llbernehmen, da ich

das Glttck gehabt babe, seinen mehij&hrigen speziellen Umgang zu
geniessen, mit der Art seiner Forschungen vertraut zu werden
and selbst vielen seiner Beobachtangen beigewohnt zu haben;
man hat mir geradezn gesagt, das astronomische Publiknm erwarte
von mir, dass ich es thue."

Yon grdsseren ungedruckten Mannskripten kannte Harding
nnr das umfassende Werk liber den Mars, dessen 230 Abbildongen
ebenso saaber vorlagen, wie trotz der letzten Dorchsicht das
ganze Mannskript and aasserdem den oft verftnderten zweiten Teil

der Saturn-Beobachtungen and die Fortsetzang der Schrift flber den
Kometen von 1807 ; allein es kam damals nicht zu Verftffentlichungen,

welche die Erinnerung an die Lilienthaler Zeit belebten. Auch sp&ter

verblieb es bei guten Vors&tzen, so schrieb z. B. Schrftter am 17. No-
vember 1821 in Nienburg an Olbers: 9Ich bin jetzt mit Th&tigkeit

darfiber aus, das Manuskript der areographischen Fragmente her-

auszugeben ; Tischbein hat schon zwdlf Kupferplatten wieder vollendet

and die vier noch rttckst&ndigen werden auch bald fertig warden;
eine Unterstfltzang zar Heraasgabe habe ich in Hannover leider

nicht erlangen kdnnen. Meine Spiegelteleskope (7, 15 und 20 Fuss),

die noch in Lilientbal stehen, mdchte ich gern verkaufen; aber
ich habe sie vergeblich far die Gdttinger Sternwarte angeboten."

Yon dem ganzen Vorrat war der erst 1816 angekommene Fraunhofer
das beste StQck; aber ibn schrieb Schr6ter einmal: 9Neulich habe
ich Tischbein mit herausgenommen, der sich ausserordentlich tlber

SchArfe und Deutlichkeit des Fraunhofer gewundert hat; er hat

recht con amore gearbeitet, urn denselben mit einef Projektions-

maschine zu versehen, die mir bald eine angenehme Yeranlassung
geben wird, mich zu den demn&chstigen Messungen zu tlben.

a

Wie Schrdter als pensionierter hannoverscher Amtmann
nach seinem Oeburtsorte zog, um dort die Jahre des Alters zu
verbringen, stand er den astronomischen Interessen seiner Jugend
vollstftndig fern. 1840 wurden die letzten Reste der Observatorien

niedergerissen. Jetzt bilden in Lilienthal auf dem Friedhofe das

Schr5ter'sche Familiengrab
y

im Amtgarten zwei angeblich die

StAtte des ehemaligen Uraniatempels markierende Rotbuchen und
em einfacher, die Stelle des ersten Observatoriums kennzeichnender

Denkstein die einzigen und letzten Zeugen der ehemaligen Sternwarte
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Anhang.

Die drei Lilienthaler Astronomen and Ihr© Arbeiten.

Der nachstehende Ueberblick geht von der Lilienthaler Sternwarte aus;

er umfasst daher bei Schroter fast dai ganze Leben and fast s&mtliche Ar-
beiten, aber nicht so bei Harding and Bessel. Freilicb musste bei Allen die

der Lilienthaler Wirksamkeit vorangehende Zeit, da sie far die Astronomie
vorbereitete , mltberucksichtigt werden; allein das geschah in verschiedener
Weise, z. B. bei Schroter mdglichst eingehend, bei Bessel nur im allgemeinen.

Da Schroter am Platze seiner Sternwarte verstarb, reicht die DarsteUang
seines Wirkens ebenso weit, wie die seines Daseins ; aber fur Harding wie far

Bessel entfaltete sich erst nach dem Verlassen von Lilienthal Leben and
Wirken in hSherer Sphare and mit selbststandigerem Charakter, wenngleich
ihr Anfenthalt an der Worpe nicht im Geringsten eine schulerhafte Lernzeit
§enannt werden kann. Bei den beiden Qenannten endet der gegenwartige
achweis der £rlebnisse and der Arbeiten in der Haaptsaohe mit dem Ab-

sohiede von 8chroter. Es sind in dem Folgenden spatere Daten nur insoweit
hinzugefugt, ale sie in irgend welcher Beziehung zur Lilienthaler Sternwarte
stehen oder sonst das Verstandnis erleichtern.

Die Arbeiten der drei Astronomen einer wissenschaftliehen Beurteilung
oder gar einer fachmassigen Kritik zu unterziehen, ist hier nicht der Ort;

dafur roogen, ausser den rielen, einzelne Sterne oder einzelne astronomische
Fragen behandelnden Spezialantersuchungen , die in der Vorrede erwahnten
Werke fiber die Qeschichte der Himmelskunde benutxt werden; oder auch
ahnliche, etwas entfernter lie^ende, wie z. B. Robert Grant, History of physical

astronomy (London 1852), em Buch, in welchem mehrere der wichtigsten
Lilienthaler Arbeiten von SchrOter, Harding and Bessel besprochen sind.

A. Johann Hieronymus Schroter.

In Lilienthal ansassig vom 2. Mai 1782 bis 29. August 1816.

1. Biographisches.

Die Litteratur uber Schrdter (geboren 80. August 1746 zu Erfurt, ge-

storben 29. August 1816 zu Lilienthal) ist nicht so geringfugig, wie sie beam
ersten Anblick deshalb erscheinen mdchte, weil sie nicht ebenmassig sich

weiter entwickelt hat; Jahrzehnte langes Vergessen oder Missachten riefen

eine grosse Lucke bervor. Die ausseren Lebensumstande sind bis heuto am
ausfuhrlichsten dargestellt in Heinrich Wilhelm Rotermand's Beitrag zur Ge-
schichte des Lebens und Wirkens des Astronomen J. H. Schroter, in Spanffen-
berg, Neues Vaterlandisches Archiv H (Luneburg, 1824) S. 272—291. Dort
heisst es (S. 274): ndieser Beitrag enthalt das \ ollstandigste aus Schrdter's

Leben, obwohl seinem Verfasser noch vollstandigere Mitteilungen versprochen
gewesen ; diese waren yon SchrOter schon aufgesetzt, gingen aber beim Lilien-
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dialer Brando von 1818 verloren." Das bislang beate Entwioklungsbild des
(folehrten hat wohl Valentin Parizot in der Biographie Universelle etc. Supple-
ment XXXI (1847) S. 349 ff. gegeben. Franz von Zach's Lebenaakizze in den
Allgemeinen Geographischen Ephemeriden III (1799) S. 549 ff. wird von einem
Bilde begleitet, einer Verkleinernng des spater za erwahnenden 8traok-Tisch-
bein'schen Portraits, nach welchem anoh 1816 daa lelzte Bildnis angefertigt
isi Die Erneuerung des Andenkens ist nicht so sehr dem Interesse zn danken,
welches M. F. Terby in Lowen 1873 und H. G. Van de Sande Bakhnysen in

Leiden 1881 dnrch die posthume Heraasgabe des Schroter'schen Mars-Werkes
geweckt haben — keine der beiden Schriften geht anf die Personlichkeit des
Yerfassers naher ein — als vielmehr den ungerechten Angriffen, welche
J. H. von Jladler zaerst nm 1867 in kleineren Yeroffentlichungen , z. B. in

Westermann's Jahrbuch der lllastriertea Deatschen Monatshefte, XXII, S. 606 ff.

nod dann 1873 in seiner grossen Geschichte der Himmelskunde, z. B. I,

S. 352, II, 8. 32, 136 und 284 gegen Sohroter's Verdienste am die Mond-
ibrschnng gerichtet hat. Die Angriffe riefen namlich Widerspruoh hervor
and den ao entstandenen Auseinandersetznngen , an denen A. M. Clerke,

H. J. Klein, Edm. Keison, Jul. Schmidt, G. Wolff n. A. sich beteiligten, ist

ein richtigeres Verstandnis for Schrftter zn verdanken; denn erst seitdem das
Mondwerk von Sohrdter, der Kern and Drehpankt seines geistigen Lebehs,
bistorisch richtig gewurdigt war, gab es ein Interesse fur seine anderen Ar-
beiten and fur seine aussern Erlebnisse. Ueber jenes Werk schrieb endlich

1877, alles Neuere zusammenfassend, Hermann J. Klein (Veranderangen aaf
der Mondoberfliche, in Gaea XIII, S. 525—534) : „Waren fruher Sohroter's
Beobachtnngen and Zeiohnangen lange Zeit iiber Gebubr bewondert worden,
ao warden sie apater, besonders durch die Kritik von Madler, aasserordentlich

herabgesetzt ; ja es ward seitdem Gebrauch von diesen Mondbeobachtangen
mit Qeringaohatsang za sprechen and den Astronomen Sohroter als einen
ziemlich leichtfertigen Beobachter za betraohten; Niohts ist unrichtiger als

diete Anschauung. Sohroter kannte sehr gut die optischen Veranderangen,
welche Libralion and Sonnenstand bei alien Unebenheiten der Mondoberflache
hervorrofen und seine Behauptung, unstreitig habe man wohl bisher von den
•cheinbaren Veranderangen der Mondflache bald za viel, bald za wenig der
yerschiedenen Reflexion zugesohrieben , hat eine Richtigkeit, von der Madler
keine Ahnong besass.

tf Letzterer ist auoh insofern einseitig verfahren, als er

Lebensamatande von Schroter ^anz ungenugend festgestellt hat, z. B. war
Schroter nicht seit 1778 in Lilienthal und starb nicht in Erfurt; Davoust
ferbrannte nicht die Lilienthaler Sternwarte ; nach Gdttingen kamen nicht die
neneren Apparate derselben n. s. w.

Die aof den vorstehenden Blattern enthaltenen Angaben beruhen be-
sonders aof gelegentlichen handschriftlichen Anfzeichnungen der verschieden-
stenArt, wie dies Rechnungen, Konzepte, Geschaftsbriefe an Buchdrucker und
Bachverleger, Privatschreiben z. B. an Olbers, sind. Ausserdem gereichten
Fanuliennachrichten, welche in Bremen und Newyork von Enkeln fortgepflanzt
sind, za grossem Natzen; es gelangten durch Yermittelung des Newyorker
Enkels etUche Handschriften von Schroter and auoh von Olbers an die grossen
Bibliotheken von Boston und Newyork.

Ueber diese zweite Generation der Nachkommen dee Astronomen wird
bei Erwfthnung des Sohnes Einigee beigebracht werden. Was die zeit-

genossische Familie betrifft, so lebten Schrdter'e Vater, der Advokat Paul
Christian, 1686—1754 and (lessen Bruder, der Baohhandler Tobias Heinrich,
1692—1766; von den Geschwistern dea Astronomen sind nor die altere

8ckwester Christiane Elisabeth Sophie (1730—1813) nnd der jdngere Bruder
Ad?okat August Heinrich (1746—1780) in den Quellen besonders erwahnt.

8echs Momente soheinen angesichts derjetzigen Featstellung dea Schroter-
achen Lebenalaofee Hervorhebung zu verdienen.

Die Haoalehrerstelle in Horneburg bei Stade war ganz vergeasen;
H. W. Rotermond, der 1792—1798 dort Pastor war, bezeugt sie. Genauerea
ist nber sie jedoch nicht zn ermitteln ; denn die Familientradition verwechaelt die

Zwiachenzeit dea Unterrichtena ausserhalb Gdttingena mit dem spateren
Berzberger Aufenthalt, wahrend deasen Schrdter'a einzige juristiache Schrift
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entstand, die zwar jelzt verloren gegangen ist, aber noch bisweilen erwahnt wird,

z. B. F. W. Meister, Herzberg am Harze, in historiflch-statistischer Hinsicht

S. 61; Spangenberg, Neues Vaterlandisches Archiv, I, S. 262—272, wo der
Aoszag ernes Abschnittes sich findet.

SchrOter's Teilnahme an der Moorkolonisation ist biiher nicht beachtet
worden, auch nicht in J. H. Mailer, Das Teufelsmoor, eiu Stuck Kulturgeschichte

aus Nordwestdeutschland (1879). Schrdter begann die Grflndung von Adolfsdorf
1800 mit 1200Morgen, die von Schrotersdorf mit nor 85 Morgen 1805. BeideAn-
Biedlungen bestehen noch heate ; bei jener steht in den Bachern „alte Stellen 24a

,

bei dieser „alte Stellen 12"; die Schrdter'sche Stelle zu Adolfsdorf wurde 1851
in Parzellen zum Verkauf gebracht

Schroter's handschrifdiche aBtronomische Tagebucher beginnen mit einem
Bande, der vom 22. Januar bis 26. Dezember 1780 geht and meist in Hannover
geschrieben ist; 11. August bis 14. September in Herxberg; es wird einmal auf
ein Volumen antecedens verwieseu, wie denn auch Reste von Februar, April
and Dezember 1779 vorhanden sind. Die ubrigen nachweisbaren Bucher warden
in Lilienthal gefuhrt, Damlich 1785, 1. November bis 31. Dezember — darin

wird auf ein Tagebuch von 1784 verwiesen ; 1786, 12. Januar bis 30. Dezember
— darin ist eine Tagebuchnotiz vom 4. Januar 1785 erwahnt ; 1787, 6. Januar
bis 17. Dezember und 1788, 5. Januar bis 31. Dezember. Die Niederschrift ist

bei kaltem Wetter oft mit Bleistift gemacht. Ein Aoszag aus dem Tagebuche
von 1797, 22. August bis 4. September, findet sich im Harding-Olbers'schen Brief-

wechsel. Andere, namentlich spatere, astronomische Aufzeichnungen handschrift-

licher Art giebt es in Menge; sie sind aber entweder ohne zusammenhangenden
Tagebuch-Charakter oder langst im Druck wiederholt.

Die gelehrten Anerkennungen, die Schroter erfuhr, gingen zuerst nor
von Privaten oder bloss halbaffentlichen Gesellschaften aus. Als die wichtigste

erschien fur lange Zeit die Gdttinger. In den Commentationes der dortigcn Ge-
sellschaft der Wissenschaften (XI, Yorwort S. VII und XIII) heisst es ram
Jahre 1792: In sodalium exterorum numerum ex amicorum numero transcripti

sunt . . . Johann Hieronymus Schrdter. praefecturae Liiieuthaliensis principe

loco curator, communicavit Fragmenta selenotopographica et Observationes supra
rotations Veneris circa axem, Commentationem super concentratione speculi in

telescopio et Observationem super atmosphaera Veneris. Den Grad eines Doktor
der Rechte scheint Schrdter 1792 von der Erfurter Akademie als GeBchenk er-

halten zu haben. Ziemlich kohl liessen ihn andere, dutch Dritte besorgte Ehren-
bezeugungeu, z. B. die von London, St. Petersburg und Stockholm; dagegen
erquickte ihn geradezu die Mitgliedschaft des Pariser National-lnstituts, die am
23. Marz 1806 beschlosien wurde.

Der Erwerb der SohrCter'schen Instrumente fur die neue Gdttinger

Sternwarte ist oft nicht richtig verstanden. Ueber die genannte, 1802 be-

gonnene und 1803 nach den Mustern von Radclif und Seeberg tedlweise voll-

endete treffliche Anstalt handeln unter Erwahnen von Schrdter: Brandes;
gegenwartiger Zustand der Universitat Gottingen (1802) S. 212 und Saalfeld,

Geschichte der Universitat G5ttingen von 1788—1820 (1820) S. 481—488.
Dort ist auoh der vom April 1799 mit Schrdter abgeschlossene Vertrag erwahnt,
der in der Vorerinnerung zu Band II der Seleno-topographischen Fragmente
(1802) von Schrdter selbst angefahrt wird. Das Detail ergiebt sich nur aus
spateren handschriftlichen Quellen, indem der Vertrag selbst vernichtet ist.

Zur Zeit seines Absohlusses waren folgende Instrumente aufder Lilienthaler Stern-

warte : ein dreifussiger und ein zehnfussiger Dollond. ein vierfussiger und ein

siebenfussiger Hersohel, ein siebenfussiger und ein areizehnfussiger Sohrader,
sowie das freistehende siebenundzwanzigfussige Teleskop, ferner a. A. ein

kleiner hdzerner und ein dreifussiger Quadrant, ein dreifussiger Azimut-
Quadrant, eine Grethon'sche Uhr, ein Ayscough'scher Eometensucher, ein
Lambert'scher Sternausmesser mit zwei Mikrometern und ein Scheiben-
Mikrometer. Naoh Abschluss jenes Vertrages kamen hinzu : ein siebenfussiges

und ein funffussiges , ein siebenfussiges und ein funfzehnfussiges Instrument
von Gefken und das zwanzigfttssige freistehende Teleskop, ein dreifussiger

and ein dreizehnfussiger Fraunhofer; ferner u. A. ein Ramsden'sohes Dynamo-
meter, eine parallatieche Maschine von Dollond, Hanison'sche, Casten'sche,
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Hubert'sche und Hanneke'sche Uhren, Okulare und Horizonte. Ueber Schroter's
Reise nach Gdttingen vergl. Astronomisches Jahrbuch XXX, S. 263. •

Die Lilientbaler Astronomiscbe Gesellschaft von 1800, wie Quetelet

sagt, one association pour cbercber une aiguille dans une botte de foin, war
eine ganz verstandig geplante Beobachtungsverteilung und nicht mit gelegent-
licben Besprechungen zu verwecbseln, wie z. B. von Madler in Westermann's
Monatsbeften XXIII, S. 187 thut. Ueber sie sind die Monatlicbe Eorrespondenz
III, S. 602 und die Lilientbaler Beobacbtungen S. IX und X, S. 242—246 nach-
zulesen ; viele beziigliche Schriftstucke baben sicb erbalten , aber keineswegs
eigentliche Akten. Wolf (a. 0., S. 684) sagt mit Recbt „An diese Grundung
knupfte Bess el an, als er 1824 in einem Scbreiben an die Berliner Akademie
die Konstruktion einer neuen, alle Sterne bis zur neunten Grosse umfassenden
Karte der Aequatorial-Zone des Himmels in Yorscblag bracbte; ein Gedanke,
welcber unter Enke's Leitung 1830—1859 in 23 Nummern durchgefuhrt
wurde, von denen Nummer 15 und 23 Harding lieferte. Die Anfange der
Londoner Astronomiscben Gesellscbaft, die erst 1820 ibre erste Sitzung hielt,

geben nur bis 1812 zuruck.

Scbroter's Ableben wird, ausser in Briefen, im Astronomiscben Jabr-
bucb XLIV, S. 258 uud 259 besprochen. Nacb dem Tode kam nocb ein

drittes Fraunhofer'sches Instrument, ein siebenfussiges, in Lilientbal an, das
bis 1850 in der Familie als Andenken verblieb. Der Name Hieronymus ist in

der mannlicben Bevolkerung Lilienthals lange Zeit sehr verbreitet gewesen,
da der Oberamtmann den Antragen auf Uebernabme der Gevatterscbafb gern
entspracb.

2. Arbeiten.

a. Tecbniscbes.

1783. Anweisung zur genauen Anfertigung einer kunstlicben Himmels- und
Erd-Kugel, Astronomisches Jahrbuch, XI, S. 155—160.

1784. Ueber das Neutoni'sche Teleskop der Lilienthaler Sternwarte, XII,

S. 253 und 254.

1785. Beschreibung der Lilienthaler Sternwarte, a. 0., XHI, S. 220—223.
1786. Ueber das Herschel'sche siebenfflssige Teleskop, a. 0., XIV, S. 153

und 154.

1786. Ueber das von Fichtenholz und Messing zusammengesetzte Pendel,

a. 0., S. 201 und 202.

1788. Ueber ein neues Scheiben-Lampen-Mikrometer mit Tafeln, in: SchrOter,

Beitrage zu den neuesten astronomischen Entdeckungen, S. 146—153.

1788. Darstellung des HerscheFschen siebenfussigen Teleskopi mit drei Tafeln,

a. 0., S. 164—209.

1788. Beschreibung einer neuen, bei Abzeicbnung der Sonnen- und Mond-
Flecken nutzlichen Projektionsmaschine, a. 0., S. 210—220.

1788. Descriptio telescopii XIII pedum et observationum ejus opere institu-

tarum: Gommentationes societatis regiae scientiarum Gottingensis.

Mathematicae XI, S. 109—112.

1792. Bemerkungen fiber das Eonzentrieren der teleskopischen Spiegel,

unterm 8. August 1791 eingesandt, Astronomisches Jahrbuch, XX,
S. 138—142.

1793. Ueber einige in Lilientbal zu Stande gebrachten Spiegelteleskope etc.,

abgeschickt am 12. Januar 1793, a. 0., XXI, S. 158—160.

1793. Ueber die Wirkung eines dreizehnfussigen Schrader'schen Teleskops
und Beobachtungen mit demselben, a. 0., S. 226—234.

1794. Beschreibung eioes in Lilienthal zu Stande gebrachten funfundzwanzig-
fQssigen Newton'schen Reflektors, a. 0., XXIV, S. 184—191.

1796. Beschreibung des Lilienthalischen siebenundzwanzigfussigen Teleskops
mit praktischen Bemerkungen und Beobachtungen etc. in Aphrodito-

graphische Fragmente S. 199—245 nebst Tafel von Tischbein.
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b. Abhandlungen.

1785. Bestimmung der Polhohe yon Bremen und Lilienthal, Astronomisches
Jahrbucb XIII, S. 223—225.

1785. Beobachtungen von Verfinsterungen der Jupiter-Trabanten vom 21. Sep-
tember bis 7. Dezember 1784, S. 225 und 226.

1786. Ueber den Meridian-Unterschied zwischen Berlin, Bremen and Lilien-

thal, a. 0., XIV, S. 150.

1786. Vorubergange der Trabanten vor der Jupiterscheibe nach Beobachtun-
gen vom 1. November 1785 bis 18. Jannar 1786, a. 0., S. 151—153.

1786. Beobachtungen verschiedener merkwurdiger Flecken des Jupiters

vom 26. Oktober 1785 bis 26. Februar 1786, abgesandt 13. Juni 1786.

a. 0., S. 180—191.
1787. Memoire sur plusieurs taches nouvelles noires et rondes de Jupiter.

Observations sur la Physique, sur l'Histoire naturelle et sur Jes Arts
* XXX, (1787 Paris) S. 117 ff.

1787. Untersuchung des Sterns Sigma im Orion ; Lilienthal 20. Dezember 1786,
12. Februar, 5. Marz und 10. April 1787, Astronomisches Jahrbuch,
XV, S. 194—196.

1787. Beobachtung des Merkurdurcbganges am 4. Mai 1786, a. 0., S. 197 ff.

1787. Verfinsterungen des Jupiter-Trabanten, beobachtet 3. Oktober 1785,

a. 0., S. 198-200.
1787. Bedeckungen einiger Fixsterne vom Monde, 8. September 1786 bis

6. Januar 1787, a. 0., S. 200 und 201.

1787. Beobachtete Vorubergange der Jupitertrabanten vor der Scheibe des

Jupiters, 13. November 1786 bis 7. Januar 1787, a. 0., S. 201—203.
1787. Beobachtung der Sonnenfinsternis vom 19. Januar 1787, a. 0., S. 203.

1787. Beobachtungen und Folgerungen uber die Rotation und Atmosphare
des Jupiters; dazu am 22. Juli 1787 ein denselben Gegenstand be-

handelndes Manuskript von 284 Quartseiten eingesandt, a. 0., S. 257.

1788. Beitrage zu den neuesten astronomischen Entdeckungen. Mit 8 Tafeln,

herausgegeben von Johann Elert Bode. Das Vorwort desselben spricht

von den vorangehenden Schrdter'schen Aufsatzen und datiert Berlin,

den 16. April 1788. Das Buch enthalt meist Technisches, aber auch
Beobachtungen und Folgerungen uber die Rotation und Atmosphare
des Jupiters, S. 1—137, und Entwurf einer Mondtopographie mit Tafel,

S. 221-247.
1788. Ueber den Mondfleck Aristarchus, Astronomisches Jahrbuch, XVI,

S. 201—203.
1788. Beobachtung der SonnenfinBternis vom 4. Juni 1788, a. 0., 216 und 217.

1788. Ueber Sigma im Orion und Algol im Perseus, wobei Auszug aus einer

155 Quartseiten enthaltenen, von 5 Blattern schdner Zeichnungen be-
gleiteten, am [15. Juli der Berliner Akademie der Wissenschaften durch
Bode vorgelegten Abhandlung erwahnt wird, a. 0., S. 217—220.

1788. Beobachtungen von lichten Stellen im Monde, welche von einem leb-

haft reflektierten Erdlicht herzurtthren scheinen; ein von Schroter
April 1788 eingesandtes Manuskript von 80 Seiten, aus welchem 1789
im Astronomischen Jahrbuch ein Auszug gegeben werden sollte, erwahnt,
a. 0., S. 225. Das handschrifUiche Original ist nebst Nachtragen vom
18. und 21. April, sowie vom 20. Mai erhalten.

1788. Ueber Sonnenflecken, am 20. November 1787 abgesandt, a. 0., S. 256.

1789. Beobachtungen ftber die Sonnenfackeln und Sonnenflecken samt bei-

l&ufigen Bemerkungen uber die scheinbare Flache, Rotation und das
Licht der Sonne. Mit 5 Kapfertafeln ohne Autoren-Angabe (Erfurt).

Ueber der undatierten Vorerinnerung steht: Vorgelesen in der kurfurst-

lich Mainzlichen Akademie nutzlicher Wissenschaften den 2. Juni 1788.

Eine Nachschrift (S. 101) beginnt: „Schon einige Zeit hatte ich meine
Gedanken fur mfch niedergeschrieben, als ioh erfuhr, dass der kOniglich

preussische Astronom Bode im zweiten Bande der Beschaftigungen
Naturforschender Freunde zu Berlin ahnliche Gedanken geaussert habe."
Die Schrift bildet auch den ersten Abschnitt der Acta Academiae
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Electoralis Moguntinae scientiarum ntilium quae Erfurti est, anno
MDCCLXXXX, in deren Vorwort es heisst: 1788, 13. September:
reverendissimus atque illustrissimus coadjutor Lib. Bar. Carolus de
Dalberg hoc die longum Academiae desiderium sua presentia lenivit,

qui copiam diciendi sequentibus fecit . . . Keinbard, juris ac philosophiae
professor, exposuit Schroeteri, Lilienthaliensis superpraefecti, observationes

macularum in disco lunae a sole averso, ut et macularum solis.

1789. Neueste Beobachtungen fiber die Sonne und ihre Flecken, von Bode in

der ordeotlichen Yersammlung der koniglich preussischen Akademie der
WissenBchaften am 16. Oktober 1788 vorgelegt; Auszug im Astronomi-
schen Jahrbuch, XVII, S. 150-155.

1789. Neuere Beobachtungen uod Bemerkungen uber den Mond nach Schroter-
schen Mitteilungen vom 30. September und 5. Dezember 1788, 27. Marz
und 2. April 1789, a. 0., S. 176—190.

1789. Ueber einige in der Nachtseite des Mondes neuerlich wahrgenommene
Lichtflecken, ein Beitrag zur Geschichte der sogenannten Mondvulkane
mit Tafel, geschrieben Mai 1789. Beobachtungen und Entdqckungen aus
der Naturkunde von der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin,

IU, (= Band IX der Schriften) S. 206—245.
1790. Beobachtungen und Bemerkungen uber die Ungleichheiten der Venuskugel,

unterzeichnet 24. Marz, Astronomisches Jahrbuch, XVIII, S. 136—141.
1790. Beobachtungen der ver&nderlichen Erscheinung des Jupiter-Binges im

Jahre 1789 und 1790. Auszug aus einer fQr den X. Band der Schriften

der Berliner Gesellschaft Naturforschender Freunde bestimmten Abhand-
lung, a. 0., S. 202—205.

1791. Beobachtung der totalen Mondfinsternis vom 22. Oktober 1790, ein-

gesandt untcrm 80. Oktober 1790, a. 0., XIX, S. 120—129.
1791. Seleno-topographische Fragmente zur genaueren Kenntnis der Mondflache,

ihrer erlittenen Veranderungen und Atmospb&re samt den dazu gehoren-
den Spezialkarten und Zeiclmungen; Vorwort vom 5. April 1791; Druck
in Gottingen auf Eosten des Verfassers; Lilienthal bey demselben und
in Eommission bei G. G. Fleckeisen in Helmstadt, mit dem Bilde von
Schroter und 45 Eupfertafeln, die nur zufallig nicht s&mtlich den Vermerk

:

Auct. del. ; T. sc. tragen ; die Vignette der Gdttinger koniglichen Sozietat

der Wissenschaften auf dem Titel, darnach Subskriptions-Verzeichnis.

1792. Nachtrag zu den seleno - topographischen Beobachtungen der Mond-
atmosphare, Eotdeckung der Mondd&mmerung in des Mondes Nachtseite,

ihre Messung und Berechnung samt Folgerungen fiber die Dichtigkeit

und senkrechte Hohe des dortigen Dunstkreises; unterzeichnet 8. Marz
1792. Nicht zur VerGffentlichung gelangt, aber in druckfertigem
Manuskripte vorhanden.

1792. Beobachtungen des Saturn in den Jahren 1789 und 1790, beendet 1. Juni
1790. Beobachtungen und Entdeckungen aus der Naturkunde von der
Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin, IV (Band X der Schriften)

S. 323—848.
1792. Beobachtungen uber die Rotation der Venuskugel und fiber ein Paar

veranderliche Flecken im Monde, beendet Januar 1792. Ebenda S. 413
bis 422.

1792. Observatio de oculo Tauri (Aldebaran) a luna tecto: Gommentationes
societatis regiae scientiarum Gottingensis, Mathematicae XI, S. 30 und 31,

1792. Observations on the Atmospheres of Venus and the moon, their respec-

tive densities, perpendicular heights and the twilight occasioned by them

;

translated from the German, Lilienthal 10. April 1792, read May 24.,

1792; four tables. Philosophical transactions of the Royal Society of

London for the year 1792, I, S. 309—361. Ueber die iofolge dieser

Abhandlung zwischen Herschel und Schroter ausgebrochene Differenz

vergleiohe Edward E Holden, William Herschel, his life and works
(Washburn 1854) S. 96—98, wo es heisst, Schroter's Abhandlung scheine

Herschel aufgeregt zu haben, dessen 1793 ihr folgende UntersuchuDg in

scharfem Tone abgefasst sei ; Herschel scheine sich hier eine anmassende
Handelsweise gestattet zu haben, wie sie ihm sonst in seinem ganzen

August 1889. XI, 10
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Leben fremd gewesen, dagegen sei SchrSter's Entgegnung yon 1795
ruhig nod gerecht, lie ehre inn selber a. s. w.

1792. Verschiedene astronomische Beobachtungen, Bemerkungen and Nach-
richten nach Schroter'schen Briefen vom 19. Januar. 17. Febraar,
18. Mai, 9. and 28. August 1792. Astronomisches Jahrbuch, XXIII,
S. 108—110.

1792. BeBtimmuug and Vergleichung der Meridian-Unterschiede zwischen Paris,

Berlin, Gdttingen, Gotha und Lilieothal aus Beobachtung der Mond-
finsternis vom 22. Oktober 1790, eingesandt am 27. Oktober 1791, a. 0.,

8. 160—167.
1792. Beobachtungen uber die Rotation der Venus, sowie fiber die Atmosphare

and Dammerungen dieses Planeten uod des Mondes. Auszug aus Auf-
satzen vom Januar and Juni 1792, a. 0., S. 209—219.

1792. Beobachtung der Bedeckuag des Jupiters vom Mond am 7. April 1792,
a. 0., S. 219—222.

1798. Aldebarens Bedeckung vom Mond am 1. November 1792 and die Loft-

abwechslung eines beim Algol befindlicben kleinen Sterns; Arbeiten
vom Dezember 1792 und Juni 1798, a, 0., XXI, S. 192—196.

1793. Cythereio-graphische Fragmente zur Kenntnisder ungleichen Fl&che und
Gebirge der Venus, ihrer Rotation und Atmo6pbare nach mehrjabrigen

(1790—92) Beobachtungen, mit drei Kupfertafeln (Erfurt). Anfgenommen
in Acta Academiae Electorate Moguntioae scientiarum utilium (1794)
mit der Bemerkung: 1792 d. 19. September Fridericus Christianas

Reinhard praelegit Jo. Hieronymi Schroteri, superioris praefecti Lilien-

thaliensis praefecturae in efectorato Brunswigo-Luneburgensis, Frag-
menta Gytherei-graphica

,
quae autor ad hunc usum misit, addidit pia

vota pro salute universitatis. Ein kurzer Entwurf hat sich im Manuskript
erhalten.

1794. Observation of the great elipse of the sun of September 5. 1793, written at

Lilienthal September 8. 1793; communicated by George Best Esq., read
May 15. 1794. Philosophical Transactions of the Royal Society of

London for the year 1794, II, S. 262—265. Die Uebersetzung ist von
William Planta.

1794. BeobachtuDg der grossen Sonnenfinsternis am 5. September 1793. Astro-

nomiscbes Jahrbuch, XXII, S. 151—154.
1794. Ueber die Menge der Fixsterne, fiber den Stern Sigma, den Nebenfleck

im Orion, den Mond etc., eingesandt 1. Marz, a. 0.
9
S. 191—203.

1795. New observations in further proof of the mountainous inequalities,

rotation, atmosphere and twilight of the planet Venus; written at

Lilienthal April 1., 1794, four tables; communicated by George Best Esq.
translated from the German; read February 19, 1795, Philosophical

Transactions of the Royal Society of London for the year 1795, I,

S. 117—176. Die Uebersetzung ist von Charles Blagden.

1795. Aldebaran's Bedeckung vom Monde am 8. November 1794. Astronomisches
Jahrbuch XXIII, 8. 155—158.

1795. Verschiedene astronomhche Nachrichten, a. 0., S. 158—161.

1795. Dammerungen der Mond- und Venus-Atmosphare nach einem Schreiben
vom 15. Juni

o
1795, a. 0., S. 228—230.

1795. Utdrag af nagra nyare astronomiska observationer. Kongliga Svenska
Vetenskaps Academiens Handlingar (1795) S. 12—14.

1795. Neuere instruktive Beobachtungen und Bemerkurgen uber den Dunst-
kreis des Mondes, insonderheit die Entdeckung einer Morgen- und Abend-
D&mmerung in des Mondes Nachtieite und die daraus folgenden bei-

laufigen Resultate uber die senkrech/e Hdhe und Dichtigkeit der Mond-
luft u. s. w. Manuskript von 72 Paragraphen, unterzeichnet 19. Juni.

1796. Beobachtung einer Sternbedeckung durch den Mond vom 14. Marz.
Astronomisches Jahrbuch XXIV, S. 108 und 109.

1796. Beobachtung des von Dr. Olbers entdeckten Kometen, a. 0., S. 109—112.
1796. Beobachtung einer sehr entfernten Lichterscheinung vom 28. Juni 1795,

a, 0., 8. 158—157.
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1796. Aphrodito-graphische Fragmente zur genaueren Kenntnis des Planeten
Venus mit acht Tafeln von G. Tischbein and Yorerinnerang vom
30. September 1795, (Helmstadt), S. 1—244.

1796. Bemerkungen iiber Orion's Lichtnebel. Ebenda S. 245—250.
1796. Oxens d betackning af manen. Eongliga Svenska Yetenskaps Acade-

miens Handlingar (1796)
o
S. 19—22.

1796. Jiipiters betackning af manen. Ebenda. S. 34—36.

1797. Beobachtungen des Saturns, dessen Binge and Trabanten, des Uranus und
des Jupiters samt deren Trabanten, der Sonnenflecken etc. mit einem
lOfus&igen Dollond und 13 und 27fussigen Reflektor, Astronomisches
Jahrbuch, XXIY, S. 166—175.

1798. Neuere Beytrage zur Erweiterung der Sternkunde, GOttingen; enthalt

nebst 7 Tischbein'schen Tafeln zwei Abteilungen, namlich a. Fragmente
zur genaueren Kenntnis der Jupiter-Trabanten, ihrer Naturanlage,
wahren Grossenverhaltnisse , Rotationsperioden und Atmospharen, vom
17.. April 1798 datiert, S. 1—424. In dem Vorwort sagt Schroter: In
den hier mitgeteilten Fragmenten fiber die Jupitertrabanten ent-

halt der erste Abschnitt diejenigen merkwurdigen Beobachtungen und
Folgerungen uber den dritten und vierten Trabanten, die ich den
26. Dezember 1796 der koniglichen Soziet&t der Wissenschaften zu
Gottingen im Manuskript vorzulegen die Ehre gehabt habe. b. Miszellen,

geschrieben 1796—1798, S. 1—77, namlich: Bemerkungen uber das
Yerhaltnis des Polar- und Aequatoreal-Durchmessers, oder die spharoi-

dische Gestalt des Planeten Jupiter, und eine noch uberhin anicheinende
besondere Abplattung seiner sudlichen Halbkugel, S. 1—15. Bemer-
kungen uber eine sehr seltene Erscheinung bey Bedeckung eines Fix-
sternes vom Monde, S 15—19. Bemerkungen uber den im August
1797 beobachteten Kometen samt hingeworfenen Gedankeu uber eine

Atmosphare der Eometen im Allgemeinen, S. 20—49; Bemerkungen
uber die Trabanten des Georgsplaneten und die beiden innersten des
Saturn, S. 49—56; Beobacntung eines vorzuglioh merkwurdigen
Sonnenfleckens samt weiteren Bemerkungen uber den Naturbau der
Sonne, 8. 56—77.

1798. Observations on the satellites of the Georgium Planet and the two
innermost satellites of Saturn. Tilloch, the Philosophical Magazine, II,

1799, S. 282—290.
1798. Berattelse om ett m&rkvardigt och my ekel aflagset ljus-phenomen,

observeradt i Serpentarius d. 28. Junii 1795. Eonglige Svenska Yetens-
kaps Academiens Handlinger (1796) S. 11—17.

1798. Yorlaufige Anzeige von Beobachtungen an den Jupiter- und Saturn-
Trabanten, dem Nebelfleck im Orion etc., eingesandt 10. Dezember 1797.

Astronomisches Jahrbuch, XXYI, S. 126—128.
1798. Beobachtungen eines vorzuglich merkwurdigen Sonnenfleckens samt

weiteren Bemerkungen uber den Naturbau der Sonne. Joh. Heinr. Yoigt,

Magazin far den neuesten Zustand der Naturkunde, I
?

S. 114—116;

1798. Naohricht von Beobachtungen zweier Flecken im dritten und vierten

Jupitertrabanten nebst Bestimmung der Rotationsperiode des vierten

Jupitertrabanten. Ebenda S. 117—120.

1799. Beobachtungen der Flecken
v

Atmosphare und des Durchmessers der
Marskugel (21. September 1798 bis 27. Juli 1799). Astronomisches
Jahrbuch XXVH, S. 104—107.

1799. Beobachtung einer partiellen Bedeckung des Mars vom Monde am
31. Juli 1798 und des Durchgangs des Merkur am 7. Mai 1799, a. 0.,

S. 108 und 109.

1800. Neueste Beitrage zur Erweiterung der Sternkunde. Zwei Abteilungen
(Gdttingen). Die erste Abteilung enthalt: Hermographische Fragmente
zur genaueren Eenntnis des Planeten Merkur vom 25. September 1800
datiert und mit einer Tafel versehen, S. 1—148; Beobachtungen uber
zufallige Yeranderungen fixer Lichtnebel, vom 6. Dezember 1799 datiert

und mit einer Tafel versehen, S. 149—174; Nachtrag bestatigender

Beobachtungen uber Merkurs Rotationsperiode, vom 8. Oktober 1800

10*
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datiert, S. 175—190. Die zweite Abteilung besteht aus Beobachtungen
des Kometen von 1799, den 28. Februar 1800 datiert and mit drei
Tafeln versehen, S. 1—235.

1800. Beobachtungen and Berechnungen uber den Kern, Luftkreis nnd Licht-

nebel des im August 1799 erschienenen Kometen. Astronomisches Jahr-
buch, XXVUI, S. 201-210.

1800. Vorlaufige Nachricbt uber die entdeckte tJmdrehungszeit und Be-
Bcbaffenheit des Merkur, a. , S. 210—212.

1801. Vorlaufige Anzeige neuerer Beobachtungen des Merkur, mit Harding
vorgenommen 25. April bis 14. Juni, mitgeteilt 29. Juni, a. 0., XIX,
S. 96-102.

1802. Ueber die Ceres Ferdinandea, geschrieben 26. Januar. Monatliche
Korrespondenz, V., S. 282—287. Yergl. Gottinger Gelehrte Anzeigen,
1802, S. 369 und 370.

1802. Seleno-topographische Fragmente. Zweiter Teil mit 32 Kupfertafeln,
Vorrede vom 1. Marz 1802 und Register fur beide Teile (Gottingen).

1802. Berechnungen der Geres und Pallas, sowie Etwas fiber die Parallaxe
der Fixsterne. Astronomisches Jahrbuch, XXX, S. 197—202.

1803. Nachricht von merkwurdigen Beobachtungen uber den Ring des Saturns,
am 30. Januar eingesandt, a. 0., XXXI, S. 159—164.

1803. Preliminary account of some remarkable observations on the ring of
Saturn. Journal of the Royal Institution of Great Britain, II, S. 70
und 71. In der Ueberschrift ist Harding miterwahnt.

1804. Nichts.

1805. Lilienthalische Beobachtungen der neu entdeckten Planeten Geres,

Pallas und Juno (Gottingen) mit Yorerinnerung vom 28. Marz 1805.

Ein AuBzug daraus im Astronomischen Jahrbuch, XXXIII, S. 247—249,
im Anhange fS. 339—378) Uebersetzung des am 6. Mai 1802 von
W. Herschel genaltenen Vortrags uber die neuentdeckten Himmelskorper.

1806. Beobachtungen und Messungen des zweiten Kometen von 1805, ab-

gesandt 30. Januar. Astronomisches Jahrbuch, XXXIV, S. 140—146.

1806. Beobachtung der Nachtseite der Venuskugel, abgesandt 5. Marz, a. 0.,

S. 164—167.

1807. Messung der scheinbaren Grdsse der Vesta, abgesandt 6. Mai, a. 0.,

XXXV, S 209.

1807. Observations and measurements of the Planet Vesta. Philosophical
transactions of the Royal Society of London for the year 1807, II,

S. 245 und 246, ubersetzt in A. Bragnatelli, Giornale di Fisica, Chimica
e Storia Naturale (Pavia) I, S. 254 und 255.

1808. Krono-graphische Fragmente zur genauen Eenntnis des Planeten Saturn,

seines Ringes und seiner Trabanten (Gottingen), umfasit: Beobachtun-
gen uber den Naturbau und die festen Kreisgewolbe des Saturnringes

von den Jahren 1789, 1790 und 1803 wie sie das Tagebuch enthalt,

S. 1—178; Ueberblick dieser Beobachtungen in allgemeinen Folgerungen
und Bemerkungen uber den Naturbau des Saturnringes, S. 179—272.

Zwei Kupfertafeln. Dem erleuchteten National-Institute der Wissen-
schaften und schonen Kiinste gewidmet. Dazu vergleiche man Astrono-
misches Jahrbuch XXXVI, S. 204—207 (Besprechung von Bode) und
S. 207 (Brief Schroter's vom 16. Juli 1808).

1809. Astronomische Nachrichten, Brief vom 16. Juli 1809. Astronomisches
Jahrbuch, XXXVH, S. 219-222.

1810. Astronomische Nachrichten, Briefe vom 29. Januar und Mai 1810, a. 0.,

XXXVIII, S. 253 und 254.

1811. Beobachtungen des grossen Kometen von 1807. Mit zwei Tafeln. Vor-
wort vom 14. Marz 1811 (Gottingen). Eine Fortsetzuug oder ein zweiter

Teil ist 1813 verbrannt.

1811. Aphroditographische Fragmente, Nachtrag (S. 1—92) mit einer Tafel;

darin auch Einiges uber die Merkur-Beobachtungen von 1801 bis 1807.
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1815. Beobachtungen und Bemerkungen fiber den grossen Kometen von 1811
(Gottingen).

1816. Hermo-graphische Fragmente zur genauerea Kenntnis dee Planeten

Merkur, zweiter Teil (Gottingen).

1816. Observations de Mercure et de la planete Vesta, Annales de Chimie VI,

(1817) S. 100—103 ; in der Ueberscbrift ist Harding miterwabnt.

1816. Areo-graphiscbe Beitrage zur genauen Kenntnis and Beurteilnng des

Planeten Mars in mathematiscb-physikalischer Hinsicht, mit 14 Kupfer-

platten, beransgegeben von H. G. van de Sande-Bakbuyzen, (Leiden

1881) bat auf 447 Seiten 426 Paragrapben und ein Inbaltsverzeichnis

von 33 Seiten, Auf das Vorbandensein des Mannskripts macbte zuerst

am 1. Marz 1873 M. F. Terby zu Lowen aufmerksam and zwar durcb
eine Vorlesung, die in denMemoires des Savants Etrangers, publies par
l'Academie Royale des sciences, des lettres et des beaux arts de
Belgique XXXVII (Bruxelles 1873) S. 20—50 nebst einer Tafel sich

abgedruckt findet: Fragmens areograpbiques ; manuscrit et dessins

originaux et inedits de Tastrome J. d. Scbrdter de Lilienthal. Die
Tafeln von Tiscbbein lagen in zwei Schraffierungs-Weisen vor; in der
einen waren samtlicbe 16 vorbanden, in der anderen feblten nur 14.

Das unter den Nacblasspapieren sich findende Convolut bat die Auf-

schrift: „Nach dem Brande von Lilienthal neugestocben, aber nocb
nicht mit dem Werke verglichen."

B. Earl Ludwig Harding.

In Lilienthal ansassig vom 31. Juli 1796 bis 16. Oktober 1805.

1. Biograpbisches.

Die Angaben, die bisber uber das Leben von Harding (geboren 29. Sep-
tember 1765 zu Hamburg, gestorben 31. August 1834 zu Gottingen) vorliegen,

sind nicht sebr erheblich; Familiennachrichten haben bei der vorstehenden
Darlegung nicht benutzt werden konnen, wobl aber Eorrespondenzen mit
Freunden.

Der Lilienthaler Anstellung gebt das Gottinger Studium (1786—89)
voraus, bei dessen Schluss in Eassel das erste astronomiscbe Instrument ge-
kauft wird. Vergl. Rotermund, das gelehrte Hannover (1823) II, S. 250 und
Monatliche Eorrespondenz VI, S. 870; sodann geboren der Lauenburger Zeit

die VeroffentlichuDgen an, welche im Astronomiscben Jahrbuch XXII, S. 148
bis 150 nach Mitteilungen vom 7. April 1792, 5. September 1793 und 10. Januar
1794 sich finden; vergl. auch Scbrdter, Seleno-Topographisches II, S. 524.

Von Madler's Behauptung (a. 0., n, S. 53), dass erst in Lilienthal die Lust
zur Astronomie erwacht sei, ist somit falsch.

Die Lilienthaler Wirksamkeit begann nicht erst 1800, wie Poggendorff,
Biographisch-litterarisches Handworterbuch zur Geschichte der exakten Wissen-
schaften I, S. 1017 und Andere behaupten, sondern 1796. Vom 1. April bis

31. Juli 1796 hielt sich Harding schon besuchsweise in Lilienthal auf, seit-

dem standig. Vergl. Astronomisches Jahrbuch XXIV, S. 108 und XXVI,
S. 197. Ueber Harding's Lilienthaler Verkehr geben seine handschriftlichen
Briefe an Braubach, Olbers und Scbrdter jr. naheren Aufscbluss. Einzelheiten
im Astronomiscben Jahrbuch XXVIII, S. 243, Monatliche Eorrespondenz VI,
S. 368 ff. und VII, S. 553. Ueber das Wiederfinden der Pallas, das ubrigens
am 18. Februar erfblgte, vergl. a. 0., VII, S. 370 und Gottinger Gelebrte An-
zeigen (1803) S. 425 und 426, uber die Entdeckung der Juno besonders Astro-
nomisches Jahrbuch XXXII, S. 245 ff., die Gauss'sche Besprechung im Braun-
tchweiger Magazin vom 6. Oktober 1804 (Gauss' Werke VI, S. 253) und
die Schrdter'sche in der Schrift von 1805, S. 242 ff. Die ersten Harding'sohen
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Sternkarten werden oft in der Monatlichen Korrespondenz, 1803—1808, be-
sprochen, z. B. VII, S. 278, VIII, S. 535, IX, S. 99, XV, S. 408, besonders a. 0.
auch in den von Harding selbst April 1808 verfassten Anzeigen a. 0., XVII, S. 474
bis 477 und XX, S. 266 bis 274. Vergl. auch Olbers-Bessel'scher Briefwechsel
I, S. 48. Die erste Karte wurde als erstes Blatt einer ersten Lieferung eines
selbstandigen Werkes 1809 heransgegeben.

Nach der Entlassung aus Schrdter's Diensten war Harding noch funf
Mai in Lilienthal zu Besuch, namlich 1806 April nach Bessel's Tagebuchern

;

1806 September und Oktober nach Gauss-Bessel'schem Briefwechsel S. 45;
1807 Marz und Mai nach Schroter'schen und Bessel'sohen Briefen, vergl.

Astronomisches Jahrbuch XXXVI, S. 208; 1807 September und Oktober vergl.

Schroter's Beobachtung des grossen Eometen von 1807, S. 30; 1808 September
und Oktober nach Gauss-Bessel'schem Briefwechsel S. 93; noch 21. Oktober
fragt Olbers bei Bessel an: „Wann werde ich das Vergnugen haben, Sie, den
Herrn Justizrat, die Demoiselle Schroter, Professor Harding undLueder diesen
Freimarkt hier zu sehen", vergl. Briefwechsel I, S. 188. Spater scheint Harding
Lilienthal nicht wieder besucht zu haben.

Am 5. Februar 1808 schrieb Olbers (a. 0., S. 161): Harding habe von
Dr. Iken, der sich den kleinen Dienst nicht nehmen lassen wollte, den notigen
Vorschuss zur Zahlung der Westfalischen Zwangsanleihe erhalten, 500 Francs.
Aehnliche Hulfe gewahrtelken damals auch Gauss. Dieser teilteam 21. Oktober
1810 nach Konigsberg mit, dass Harding nach Paris gehe und dazu vom
Eonig Jerome 4000 Francs erhalten habe; vergl. Briefwechsel mit Bessel,

S. 128, mit Schumacher I, S. 79 und Gauss' Werke VI, S. 319. Das damals in

Paris verfertigte, vorn wiedergegebene Bildnis von Harding, tragt die Unter-
schrift: Dessine au physionotrace (Storchschnabel) et grave par Qaenedey,
Rue neuve des petits champs.

Der aus Lilienthal nach Gottingen verbrachten Instrumenie nahm sich

Harding pietatvoll an, wie seine Korrespondenz vom Oktober 1816 bis Februar
1817 ergiebt; die alteren waren grossenteils unbrauchbar, fur zwei verfallene

dienten die beiden grosseren Fraunhofer als Ersatz. Hardings Hauptwerk:
Atlas novus coelestis, die spaten Fruchte der Lilienthaler Anfangsstudien, er-

schien voilstandig erst 1822 und wurde 1856 von G. A. Jahn neu herans-
gegeben. Harding bewahrte die alteLiebe fur Lilienthal bis zumEnde seines

Lebens; noch am 20. Juni 1832 schrieb er an Senator Gildemeister in Bremen:
„Da8 Andenken an Lilienthal und an die gluckliche Zeit, die ich dort ver-

lebte, ist begreiflich unvertilgbar in mir und damit ist die Erinnerung an die

guten Freunde und Gonner, die mir in dem schonen Bremen so viel Liebes
und Gutes erwiesen, so innig verknupft, dass ich in jener teuren Vergangen-
heit mehr lebe, als in der weniger behaglichen Gegenwart und also auch tag-

lich mit inniger Dankbarkeit und Freude der wohlwollenden Giite gedenke,
mit der Sie mich schon vor 35 Jahren beehrt haben.

2. Arbeiten.

a. Abhandlungen.

1798. Astronomische Beobachtungen aus den Jahren 1796, 1797 und 1798,

angestellt zu Lilienthal bei Bremen. Astronomisches Jahrbuch, XXVI,
S. 193—201.

1801. Herrn Dr. Herschel's Untersuchungen uber die Natur der Sonnenstrahlen
(Celle).

1802. Beobachtungen ttber den kleinen Olbers'schen Eometen und die Sonnen-
finsterniss vom 11. September 1802, nach einem Schreiben vom 16. Sep-
tember. Astronomisches Jahrbuch XXX, S. 257 und 258.

1802. Geographische Ortsbestimmungen in Ober- und Niedersaohsen, ge-

schrieben in Lilienthal 23. August 1802. Monatliehe Korrespondenz,
VI, S. 368—372.

1803. Beobachtung des Durchganges des Merkurs vom 9. November 1802 and
der Wiederauffindung der Pallas am 18. Februar 1803, aus Briefen,
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22. December 1802, 22. Februar, and 6. Marz 1808. Astronomisches Jahr*
buch, XXXI, S. 178—175.

1803. Beobachtungen der Pallas, der Sonnenfinsternis nnd der ver&nderlichen
Erscheinung des Saturn-Ringes im Jahre 1803; am 8. September ein-

gesandt; a. M S. 247— 249.

1803. Merkwurdige Beobachtungen fiber den Ring des Satnrns am 30. Jannar,
von Schroter mit unterzeichnet. Gdttinger Gelehrte Anzeigen S. 821
bis 827.

1803. Preliminiary account of some remarkable observations on the ring of
Saturn: Journal of the Royal Institution (London) II, S. 70 und 71. In
der Ueberschrift 1st SchrOter miterwahnt

1804. Entdeoknng eines neuen Wandelsternes, geschrieben Lilienthal, 9. Sep-
tember. Astronomisches Jahrbuch, XXXII, S. 244 und 245.

1804. Sur la nouvelle planete, nomm6e Junon. Bulletin des sciences de la

Societe Philomathematique de Paris, III, S. 251 und 252.

1804. Ueber einen neuen Planeten. Gdttinger Gelehrte Anzeigen, S. 1537
und 1538.

1805. Ueber die Entdeckung des neuen Planeten Juno und Beobachtungen des-

selben; nach Briefen vom 29. September 1804, 21. Januar und 16. M&rz
1805 mit der Notiz: „Inspektor Harding ist zum Professor in Gdttingen
ernannt worden und wird auf Michaelis dorthin abgehen." Astrono-
misches Jahrbuch, XXXIII, S. 186—187.

1805. Beobachtuog der Nachtseite der Venuskugel, eingesandt 18. M&rz 1806,
nebst Nachtrag dd. Gdttingen, 12. Dezember 1805, a. O., S. 167—172.

b. Sternkarten.

Lauf der Pallas vom 5. Aprilbis 2a Juni 1803, Monatliche Korrespondenz, VII (1803).
Lauf der Ceres vom 20. April 1804 bis 19. Januar 1805, a. O., IX (1804).
Lanf der Pallas vom 30. April 1804 bis 19. Januar 1805, a. 0., IX (1804).
Lauf der Juno vom 20. Oktober 1805 bis 23. Juli 1806, a. 0., XII. (1805).
Lanf der Geres vom 2. August 1805 bis 18. Mai 1806, a. 0., XIII (1806).

C. Friedrich Wilhelm Bessel.

In Lilienthal ansassig vom 19. Marz 1806 bis 27. M&rz 1810.

1. Biographisches.

Der grosse Bessel, geboren 22. Juli 1784 zu Minden, geatorben 17. M&rz 1846
zu Konigsberg, hat, wie Bruhns, sein bester Biograph, zogiebt, bis jetzt keine aus-
reichende LebensbeschreibuDg erhalten; dieser Mangel ist auch nicht bei der
Feier der hundertsten Wiederkehr des Geburtstages beseitigt worden; vergl.

M. Wilhelm Meyers Skizze in der Leipziger Illustrierten Zeitung vom 26. Juli

1884 (No. 2143). Der beruhmteste outer den Lilienthaler Astronomen hatte zum
Vater Carl Friedrich Bessel, welcher als Justizrat und OberJandesgerichts-
Kanzlei-Direktor zu Paderborn 1880 verBtarb, die Mutter Charlotte, geborene
Schrader, Tochter eines Pastors zu Rehme. Dies Ehepaar, von dem Silhouetten
erhalten sind, hatte neun Kinder. Der Astronom war das zweitgeborene ; der
alteste Sohn, Moritz Earl August, starb als Landesgerichts-Pr&sident in Gleve;
der dritte, Theodor Ludwig Ernst, war Prokurator in Koblenz, dann Landes-
gerichts-Pr&sident in Saarbriickcn und endlich Konsistorial-Pr&sident in Konigs-
berg (f 1849). Die sechs Sehwefctern dieser Drei hiessen Charlotte, Lisette,

Amalie, Hermine, Emilie und Luise; die erste, zweite und fiinfte heirateten, die
dritte begleitete ihren Bruder nach Konigsberg. Dort ehelichte dieser am Ge-
bortstag von Olbers 1812 Johanna Hagen, die Tochter des Geheimen Medizinal-
rats und Hofapothekers Hagen. Bessel hat nur einen Sohn gehabt. Wilhelm,
den Paten von Olbers, der schon 1841 verstarb. Der Bessel'sche Adel
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wird in einem Attest der kgl. preussisohen Regierong zu Minden vom 27. JuH
1770, welches vermuten lasst, dass das Adelspr&dikat nioht mehr gebrancht warde,
zuruckgefuhrt auf einen Adelsbrief, den Kaiser Maximilian I. dem ans Liv-
land geburtigen Obrist Jobst von Bessel am 12. Februar 1494 erteilt hat;
die Mindener Linie beginnt mit Johann von Bessel Anfang des 17. Jabrhunderts
nnd macht sechs Generationen bis za Beasel's Vater einschliesslich namhaft;
die Manner sind meist Regierungs-Sekretare, Regierungs-Rate, Senatoren etc
in Minden.

Yon den bisberigen Biographien, welche ubrigens derartige, jetzt durcb
die GQte der Nachkommen zugangig gemacbten Familiennachrichten nicht ent-

halten, sind zu nennen: 1861, Durege, Bessels Leben nnd Wirken, Zuricher
Vortrag vom 24. Jannar; 1867, von Madler, Friedrich Wilhelm Bessel, in

Westermanns Monatsheften XXII, S. 605—619; 1875, Bruhns, Bessel in der
Allgemeinen Deotscben Biographie II, S. 558—567.

Das Feblen einer ausreichenden Lebensbescbreibung ist deshalb for die

Jagendzeit weniger toolbar geworden, weil die Anfange einer Antobiograpbie
vorliegen. Diese reicben von der Geburt bis zum Beginn 1806 nnd wurdVn zu
Eonigsberg noch im Febrnar 1846 von dem bereits schwer Leidenden auf dem
Erankenbette diktiert Sie findet sich zuerst nnter dem Titel: „Eurze Er-
innerungen an Momente meines Lebens Jagendzeit, erste funfuudzwanzig Jahre*
in Adolpb firman, Biefwecbsel zwischen W. Olbers und F. W. Bessel (Leipzig

1852) I, S. IX—XXX. Mit diesen Aufzeicbnungen Bind besonders zu ver-

gleichen: M. Wicbmann, Beitr&ge zur Biographie von F. W. Bessel (leider

nicbt vollendet) in C. A. F. Peters, Zeitschrift far populare Mitteilongen aus

dem Gebiete der Astronomic und verwandten Wissenscnaften I, (1860) S. 1S3
bis 193; erste Epocbe (1802 bis August 1804): astronomisobe Arbeiten und
Studien vor der personlicben Bekanntsebaft mit Olbers, S. 142—192; zweite
Epocbe (August 1804 bis Marz 1806): fernerer Aufentbalt in Bremen bis zur
Uebersiedelung nach Lilienthai S. 192 und 193. Bevor diese gescbab, sind

schon vier grOssere Besselsche Schriften verSffentUcht worden, narolich zwei in

der Monatlichen Eorrespondenz, X, S. 425 ff. Berechnung der Harriotschen
und Torporleyschen Beobacbtungen des Eometen von 1607, und XII, S. 197 ff.

Berechnung der wahren Anomalie in einer von der Parabel nicht sehr ver-

Bchiedenen Bahn, sowie ebenfalls zwei im Astronomischen Jabrbucb XXXIII,
S. 113, Berechnung der Bahn des Kometen von 1618, und XXXIY, S. 134 ff

Elemente der beiden Eometen von 1805. Dazu kommen in der erstgenannten

Zeitschrift XIII, S. 80—91 gelegentliche Beitrage fiber den ersten Kometen
von 1805.

Das Datum von Bessel's Uebersiedelung nach Lilientbal war nach
Wichmann nur soweit zu ermitteln, dass es zwischen Januar und 15. April
1806 liegen mfisse, *diese Angabe ist vielfach wiederholt worden, es hat aber
das von Bessel in Lilienthal gefuhrte Tagebuch schon Bruhns den genauen
Tag geliefert, namlich den 19. Marz 1806. Briefliche Aeusserungen uber die

Berumng finden sich bei Wichmann a. 0., S. 149; Gauss-Bessel etc. S. 21;
Monatliche Eorrespondenz XIII, S. 81 und besonders in den Briefentwurfen,

welche jetzt auf der Konigsbefrger Sternwarte sich finden und auch den
Wegzug von Schrftter klar stellen. Zahlreiche nicht in diesem Konzeptband
zu nndende Briefe an Freunde und Verwandte besitzt die Familie.

Ueber die in Lilienthal von Bessel ausgearbeitete Preisschrift aiehe
Astronomisches Jahrbuch XXXIII, S. 269 und 270, XXXIV, S. 281 und 282,
XXXY, S. 88—124. Yerzeicbnisse von Bessels Schriften haben August Ludwig
Busch im XXIV. Bande der ESnigsberger Beobachtungen und RudolfEngelmann
in seinen nAbhandlungen von F. W. Bessel" herausgegeben.

Nach Beendigung des Lilienthaler Dienstes kam Bessel zum ersten
Male 1819 wieder nach Bremen, (also erst nach dem Eingehen der Schroter'-

schen Sternwarte), zum letzten Male gerade zwanzig Jahre spater. Eine in
Lilienthal angenommene Eigentfimlichkeit begleitete ihn sein gauzes Leben:
die Liebhaberei fur die Jagd, fur Jagdgerate, die sein Studierzinuner
schmuckten, und fur Jagdhunde, die ihm bis ins Kolleg folgten. In ahnlicber
Weise stammte Bessel's kontormassige Akkuratesse aus der Bremer Lernseit
Diese ist in Bremen keineswegs vergessen; vielmehr ist der Ort seiner ersten
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Beobachtung 1856 darch Arthur Breusing, an den der genannte Wiohmann,
BessePs Nachfolger in der Konigsberger Professur, sich gewandt hatte, in dem
Hau8e Hutfilterstrasse No. 34 festgestellt worden. Seit 1870 ist dies Gebaude,
dessen innere Einrichtung und Vorderseite jedoch 1876 wesentlich verandert
warden, auf Anregung von Franz Buchenau nnd auf Kosten der Bremer
Handelskammer mit einer Gedenkplatte ffeschmuckt, welche verzeichnet: „In
diesem Hause stellte Friedrich Wilhelm Bessel, der grOsste Astronom seiner

Zeit, seine ersten Beobachtungen an, 1803." Bessel hat ubrigens niemals in

diesem Hause gewohnt, sondern immer bei Kalenkamps in der Papenstrasse.
Am 30. April 1810 schreibt Bessel in Berlin an Olbers: „Aut die Bitte

meiner Eltern habe ich mich bier in Gyps silbouettleren lassen; Sie erhalten

bierbei einen Abdruck davon, der, wie man mir sagt, ahnlich sein soil."

(Briefwechsel I, S. 224). Dieses Medaillon tragt die Inschrift: „Posch fecit

1810" und diente als Grnndlage for das den vorliegenden Blattern beigegebene
Bildnift; alle sonstigen Portrats und Busten sind viel jQngeren Datums.

2. Arbeiten.

a. Abhandlungen.

1806. Berechnnng der Bahn des zweiten Kometen yon 1805. Monatliche
Korrespondenz XIV, S. 71—74.

1806. Beobachtungen der Juno und Ceres, a. 0., S. 192—194.
1806. Ueber den zweiten Kometen von 1748. Astronomisohes Jahrbuch XXXIV,

S. 96—99.
1806. Beobachtung der Juno und Geres 1806, der Sonnenfinsternis vom

16. Januar und der Bedeckung von Epsilon Leonis vom 1. April, a. 0.,

S. 195 und 196.

1806. Prei88chrift: Untersucbung der wahren elllptischen Bewegung des Kometen
von 1769, a. 0., XXXV, S. 88-124.

1806. Berecbnung der 1807 bald nach dem Neumonde vorfallenden Stern-

bedeckung en. Monatliche Komspondenz, XIV, S. 481—484.
1806. Beobachtungen, Elemente und Ephemeride des Pons'schen Kometen von

1806, a. 0., XV, S. 85.

1807. Ueber die Figur des Saturns mit Rucksicht auf die Attraktion seiner

Ringe. Monatliche Korrespondenz XV, S. 239—260.
1807. Beobachtungen des Pons'schen Kometen von 1806 nach seiner Wieder-

erscheinung, a. 0., S. 373 und 374.

1807. Beobachtung der Vesta am Kreismikrometer von Lilienthal, a. 0., *S. 592;
vergl. Olbers'sche Mitteilung vom Juli a. 0., XVI, S. 91.

1807. Reduktion der Beobachtungen von Thulis und Elemente des Kometen
von 1806, a. 0., XVI, S. 176—182.

1807. Beobachtungen und Berechnungen des Kometen von 1806, Beobachtungen
der Vesta und Juno nebst beobachteten Sternbedeckungen. Astronomisches
Jahrbuch XXXV, S. 201-208.

1807. BeobachtuDgen und E'emente des Kometen von 1807, Monatliche
Korrespondenz XVI, 8. 489—492.

1807. Sternbedeckungen und Ephemeride des Kometen von 1807, a. 0., S. 494.

1807. Beobachtungen, Elemente und Ephemeride des Kometen von 1807, a. 0.,

XVII, S. 80-87.
1807. Verbesserte Elemente des Kometen von 1807, a. 0., S. 504.

1808. Ueber die Teilungsfehler der Hadley'Bchen Spiegel-Sextanten, eingesandt

am 18. Februar. Bode, Sammlung astronomischer Abhandlungen, Beobach-
tungen und Nachrichten, IV, S. 204—207.

1808. Beobachtungen der parabolischen und elliptiscben Elemente des Ko-
meten von 1807. Gottinger Gelehrte Anzeigen, 1808, S. 521—523.

1808. Beobachtungen des Kometen von 1807. Monatliche Korrespondenz, XVII,
S. 471—473.

1808. Ueber die Wirkung der Strahlenbrechung bei Mikrometer-Beobachtungen,

a. 0., S. 209—226.
10*
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1808. Elliptische Elemente dea Kometen von 1807 und Vergleichung aller

Beobachtungen mit diesen; fiber den Pons'schen Kometen von 1808.

8. 551-557.
1808. Bemerknng fiber eine Kometen-Abhandlung von Asclepi, a. 0., XVIII,

S. 176—178.
1808. Beobaohtnng des grossen Kometen von 1807 and Untersnchnngen fiber

seine wahre elliptische Bahn. Astronomisches Jahrbuch, XXXVI,
S. 153.

1808. Nachtrag zu der Untersuchung der wabren elliptischen Bewegnng des

Kometen von 1769, a. 0., S. 197.

1808. Beobachtungen der Vesta im Juni und Juli 1807; Sternbedecknngen
in den Jahren 1807 nnd 1808; Bemerknng fiber den Kometen, a. 0.,

S. 161.

1808. Elliptische und paraboliscbe Elemente des Kometen von 1807. Monat-
licbe Korrespondenz, XVIII, S. 237—244.

1808. Elemente des Kometen von 1808, a. 0., S. 358 und 359.

1809. Ueber die Parallaxen einiger Fixsterne ans Bradley'schen Beobachtungen
und den Ort des Polarsternes; Bearbeitnng der Bradley'schen Beobach-
tungen, a. 0., XIX, S. 183—189.

1809. Nachtrag zu den Rechnungen iiber den grossen Kometen von 1807,

a. 0., S. 521.

1809. Ueber Aberrations- und Mutations-Tafeln, Bestimmung des Kolliniations-

fehlers beim Mauerquadranten, a. 0., XX, S. 80—83.
1809. Bestimmung des Sonnen- und Mond-Durchmessers, a. 0., S. 83—88.

1809. Nachtrag zu den Bechnungen fiber den Kometen von 1807; Elemente
nnd Bahn des Kometen von 1808. Astronomisches Jahrbuch XXXVII,
S. 125.

1809. Vorschlage zur Erweiterung des Gebrauchs des Mauerquadranten, eiu-

gesandt Juni 1809, a. 0., S. 148—155.
1809. Beobachtungen von Sternbedecknngen. Monatliche Korrespondenz, XX,

S. 493 nnd 494.

1810. Reduktion einiger Beobachtungen des Kometen von 1807 und ihre

Vergleichung mit seinen elliptischen Elementen. Monatliche Korrespon-
denz, XXI, S. 189—190.

1810. Beobachtung einiger Sternbedeckungen. Astronomisches Jahrbuch,
XXXVIII, S. 186.

1810. Elemente der wahren Bahn des Kometen von 1807, a. 0., S. 187.

1810. Ueber die wahre und scheinbare Bahn des Kometen von 1807. Monat-
liche Korrespondenz, XXII, S. 205—212.

1810. -Untersuchungen fiber die scheinbare und wahre Bahn des im Jahre
1807 erschienenen grossen Kometen (Konigsberg 1810).

b. Rezensionen.

1807. Das Astronomische Jahrbuch von Bode fur 1808 (1805), gezeichnet
LL. AL.; Jenaer Allgemeine Litteratur:Zeitung fur 1807, III, S. 281

bis 292.

1807. Elementar-geometrische Aufldsungen des Deli'schen Problems der Auf-

gabe vom Dreisohnitt des Winkels nnd einiger anderer Satze von
A. W. WJochatius (1804), a. 0., Ill, S. 292—296.

1808. Tables astronomiques, pnbliquees par le bureau des longitudes de Franoe

;

I. partie: Tables du soleil par M. Delambre; Tables de la lune par
Mr. Burg (1806), a. 0., fur 1808 I., S. 65—72.

1808. Das Astronomische Jahrbuch von Bode fur 1809 (1806), a. 0., Ill, S. 97
bis 118.

1808. Tabulae speciales aberrationis et mutationis in ascensionem rectam et

in declinatlonem, auctore Francisco Barone de Zach, I (1806) a. 0.,

IV S. 89 99
1808. Das Astronomische Jahrbuch von Bode fur 1810 (1807), a. 0., S. 337—346.
1809. Connoisance des Terns ou des mouvement des corps celestes pour 1808

et 1809; a. 0. fur 1809. I, S. 457.

Digitized byGoogle



1B5

1809. Neuere Untersuchungen tlber die Verbaltnisse der GrSssen and Exzen-
trioitftten der Weltkorper von G. H. Schubert, gezeichnet LL. AL.
a. 0., 8. 469-471.

1809. Kronographische Fragmente zur genaueren Kenntnis des Planeten
Saturn, seines Hinges and seiner Trabanten yon J. H. Schroeter, I,

(1808), a. 0., m, S. 57—60.
1809. Sammlnng astronomiscber Abbandlungen, Beobacbtnngen nnd Nacb-

ricbten von J. E. Bode (1808) a. 0., Ill, 8. 313—822.
1809. Das Astronomiscbe Jabrbucb von Bode for 1811 (1808), a. 0., Ill, 8. 521

bis 530.

1809. Tables barometriqnes pour faoiliter le caloul des nivellements et des
mesures des bauteurs par le barometre par Bernard de Lindenau (1809),
a. 0., IY, S. 305-311.

n.

Forderer and Oehttlfen der Llllenthaler

Sternwarte.

Mit Scbrftter und Genossen sind zwar einige allgemein bekannte Manner
in dauernde Verbindung getreten, sogar GrOssen hohen Ranges; meist jedocb
war der Umgangakreis nur auf PersOnlicbkeiten von geringerer Bedeutung
bescbrinkt, wobei au berackticbtigen ist, dass die Lilienthaler wissenschaft-

lichen Bestrebungen in eine Zeit fielen, welcbe in der deutscben Gelehrten-
welt oftmals das Beste umwarf, ja sogar pracbtige alte Baume zerbracb,

kraftig emporsteigende Stamme knickte und noch daiu viel Naebwucbs vom
Keime bis zum Straucb vergiftete. Wie damals gut sprossender Geistes-

reicbtum durch Deutscblands politiscbe Jammerlichkeit verderbt wurde, ist

nnsagbar und von der sp&teren Generation nur dessbalb fast vergessen, weil

gam vereinzelte Riesen den niedergelegten Wald in erbabener Grdsse uber-
ragen. In gedeiblicberer Zeit, als das Ende des vorigen und der Anfang des
jeUigen Jahrbunderts bildeten, wire das Ansehen der wenigen Geistes-

gewaltigen vielleicbt nicbt so unvergleicbbar geworden, aber besser das Loos
der mittleren Talente, ibre Befriedigung und ibre Anerkennung.

Ueber die Arbeitsgenossen boberen Ranges und einfaohen Scblages,

aoek fiber die Gebulfen der gew5bnlichsten Art, sollen bier einige Angaben
in alpbabetiscber Reibenfolge, also in buntem Durcbeinander, zusammen-
gesteflt werden, obwobl es nicbt mOglicb gewesen ist, alle in den Scbriften der
Lilientbaler Sternwarte nambaft gemacbte Personlicbkeiten genauer nacb-

xoweisen, z. B. nicbt den Apotheker Seyler, den Oberlandesbaumeister Viek,

den Generahnajor Watson, uber welcbe Apbroditograpbiscbes S. 15, Beitrage
II, S. 333, Seleno-Topograpbisches II, S. 330 und 468 zu vergleicben ist

Benzenbergy Johann Friedrich feeboren 5. Mai 1777 zu SchoUer,

Storben 8. Juni 1846 zu Bilk), studierte als Sohn eines Landpredigers an-

ghch Theologie, dann Physik und Mathematik. 1799 beobachtete er mit
Brandes die Sternsobnuppen. Viele Briefe von ihm sind ungedruckt erbalten

;

bo scbrieb er Januar 1801 in Hamburg an Olbers: „LaSsen Sie sicb umarmen,
Dfre Entdeckung ist scbon 51000 Mai gedruckt und in zebn Tagen uber ganz
Enropa bekannt; meinen Grass an Doris." Die Eorrespondenz mit Brandes
•eheint im Marz und die mit Harding im April 1802 zu beginnen ; letztere be-

rthrt mebrfaoh die Lilienthaler Astronomen-GeseUschaft.
Benzenberg war damals (Mai 1802) in Bremen und in Lilientbal zuerst

April 1808 (Kosmograpbiscbes 8. 120). 8eine bekannten Fallversucbe auf dem
Hamburger Michaelis-Turm fanden 1802 statt; die Ernennung mm Professor der
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Physik nnd Astronomie am Lyceum zu Dusseldorf geschah dann durch den
Kurfursten von Bayern im folgenden Jahre, besonders mit Rucksicht anf die

Landesvermessung ; vergl. sein Schreiben uber die trigonometrische Anfnahme
des Herzogtums Berg im Astronomiscben Jahrbuch XXX11 1, S. 262 nnd 263.

Juni 1808 war er zum zweitcn Male in Lilienthal (Gauss-BesseFscher Brief-

wechsel S. 81); Bessel rubmte noch zebn Jabre spater seine „herrliche Leb-
baftlgkeit." 1810 flucbtete Benzenberg in die Scbweiz mid edirte: „Erstlinge

von Tobias Mayer", d. h. des Letzteren Scbrift von 1741. Am 12. Juni 1811

scbrieb er, nach Dusseldorf zuruckgekebrt, der Kaiser babe 140 000 Francs fur

die dortige Universitat ausgesetzt; es sollten 14 Lebrer angestellt werden:
3 Jurist en, 3 Mediziner, 2 Theologen, 3 pour les belles lettres und 3 pour les

sciences exactes.

Erst 1844 stiftete er in Bilk die Sternwarte „Charlottenruhea , wo Julius

Schmidt, Franz Friedrich Brummer und Robert Luther Observatoren waren.

Ungedruckte Benzenberg'sche Schreiben teils im Privatbesitz, teils auf der

Bremer Stadtbibliothek.

Bode, Jobann Elert, (geboren 19. Januar 1747 zu Hamburg, gestorben

23. November 1826 zu Berlin) gab in seiner Geburtsstadt zuerst 1768einemonatliche
Anleitung zur Eenntnis des gebtirnten Himmels und 1771 eine monatliche An-
leitung zur Kenntnis des Standee des Mondes und der Planeten heraus. £r
wurde 1773 von der Berliner Akademie der Wissenscbaften als recbnender
Astronom berufen und dort sogleicb Mitetifter der Gesellschaft naturforscbender

Freunde, in die er Schroter alsbald einfuhrte. Seit Lambert's Tode (1777) war
er (bis 1826) allciniger Herausgeber des Berliner Astronomiscben Jahrbucbs.
Von diesem Werke erscbien der erste Jahrgang 1774. Die fruheren ahnlichen

VerOffentlichungen waren wenigstens im Vorworte noch nummeriert. Spater

kam eine ungluckliche Bezeichnuog nach Jahren auf. In vorliegenden Blattern

ist die historiscb allein brauchbare Angabe von Banden befolgt, die seitdem

Bode's Name anf den Titeln erscheint, mit der nach Jahrgangen zusammen-
fallt: Band IX ist Jahrgang 1781, dessen Inhalt, soweit er aus astronomiscben
Tafeln besteht, auf 1784 sich bezieht ; letztere Jahreszahl zu zitieren, ist leider

fur gelehrte Werke gebrauchlich geworden, obwohl sie zu chronolcgischen Un-
klarbeiten fuhrt.

Ausser dem Jabibuch edierte Bode zur Zeit der Lilienthaler Sternwarte
noch: 1776 eine Sammlung astronomischer Tafeln und 1778 eice kurzgefaaste

Erlauterung der Sternkunde, 1782 Sternkarten auf 34 Blattern und 1786 eine

Anleitung zur allgemeinen Kenntnis der Erdkugel, 1793, 1795, 1797 und 1808
je einen Band Astronomischer Abhandlungen, Beobachtungen uud Nachrichten;
in Band II Abt. 2 ein Inhaltsverzeichnis fur I—XXIII des Astronomiscben Jabr-
buchs S. 31—33, S. 161 die Schroter'schen Scbriften. In der Allgemeinen
Deutschen Biographic sagt Bruhns: „Unter den astronomiscben Autoren des

18. Jabrhunderis nimmt Bode den ersten Rang ein." Besonders beachtenswert
sind seine Verdienste um den Herschel'scben Uranus, vergl. die Schrift: wVon
dem neuentdeckten Planeten, Berlin 1784. Einige ungedruckte Briefe von
Bode, der ubrigens niemals die Lilienthaler Sternwarte besucht bat, im Privat-

besitz und unter den Olbersianen.

Brandos, Heinrich Wilhelm, (geboren 27. Juli 1777 zu Groden bei
Ritzebuttel, gestorben 17. Mai 1834 zu Leipzig) studierte in Gdttingen 1796 bis

1798 und war 1801—1811 Deichbeamter in Eckwarden. 1811 erfolgte Berufung
an die Breslauer Universitat, nachdem Kdnigsberger Plane (vergl. Olbers-Bessel-

scher Briefwechsel I, S. 269) aufgegeben waren; der fruheste Breslauer Brief
der umfangreich erhaltenen Eorrespondenz ist vom 2. November 1811. Hm-
sichtlicb der ersten Verofifentlichung (1800) ist das bei Benzenberg Erwahnte
zu verglelchen; es folgten 1806 Uebersetzung von Euler's Gesetzen des

Gleichgewichts und der Bewegung flttssiger Korper (Leipzig); 1807 Beobach-
tungen nnd theoretische Untersuchungen uber Strahlenbrechung (Oldenburg);
1808—1811 Lehrbuch der Arithmetik, Geometrie und Trigonometrie , zwei
Bande (Oldenburg). Viele Arbeiten von Brandes aus der fraglichen Zeit finden
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sich 1803 ff, in Gilbert's Annalen und Voigt's Magazin. Vergl. auch Brief-

wechsel von Doris Focke mit ihrem Bruder S. 120. Brandes war nach Bruhns
der er8te der mit einem yon Fraunhofer konstruierten Heliometer beobachtete.

Branbach, Daniel, (geboren 16. Marz 1767 zu Bremen, gestorben
31. Jannar 1828 zu Hamburg) war zuerst Seefabrer in engliscben und russischen

Diensten, dann seit 1795 Direktor der von Privatleuten begrttndeten bremischen
Navigationsschule. Er veroffentlichte schon 1791 in Bremen eiue Schrift iiber

mathematischen Unterricht fur Seefabrer; darauf nautische Artikel in den Jahr-
gangen 1796—1800 des Journals fur Fabrik und Manufaktur ; 1801 ein praktisch-

theoretisches Handbuch zum Erlernen des Manovre und der Eonstruktur von
Seeschiffen, sowie Voriibungen zur Mechanik fur Seefahrer und Einricbtung
der Navigationsschule zu Bremen nebst der in derselben befolgten Lehrmetbode

;

1802 Unsinn und Nieswurz (Betracbtungen uber Fragen des Seewesens) und Er-
klarangen uber angedichtete revolutionare Gesinnungen nebst AnkundiguDg
matbemati8cber Vorlesungen; 1804 Kleinigkeiten (Gedichte) und bestimmte
Fragen, welche den Schifiern etc. in Prisensacben n. s. w. vorgelegt werden
(ana dem Engliscben); 1806 Fortschritte der bremischen Navigationsscbule.

Nautische Astronomie aus einer Grundformel so entwickelt, dass man keine Hulfs-

tabellen bedarf, erschien 1806 im „Journal fur Fabrik und Manufaktur" und
1807 in Bremen, herausgegeben von M. Steengrafe und Fr. Elmken. Es folgte

1807 Versuch uber die Kritik (Gedicht), nacb dem Englischen von Pope, und
Beitrage zur Erweiterung der Eenntnis der Seewissenschaft, 2 Bande; 1811
fiber die Windmuhlflugel und 1817 erweiterte Seemannstabellen. Braubach wird
in mehreren ungedruckten Briefen von Bessel erwahnt, besonders weil er in

Minden der Nacbfolger des nacb Munster versetzten Subrektor Thilo zu werden
gedacbte. Er wurde 1821 Vorsteber der Hamburger Navigationsechule, und ver-

fasste nun viele nautiscbe Artikel in Ersch-Gruber's Encyclopadie ; Lauritz

Ravn edierte 1826 Braubacb's matbematiscbe Vortrage uber die Seewissen-

Fchaften, gebalten in der Hamburger Navigationsscbule.

Chladni, Ernst Friedrich, (geboren 80. November 1756 in Witten-

berg, gestorben 3. April 1827 in Breslau), Doktor der Rechte, waudte schon

mit Erfolg Mathematik und Pbysik auf die vissenschaftliche Begriindung der

Tonknnst an und legte durch seine Entdeckungen uber die Theorie des Elanges
und durch die Herstellung des Euphons die Grundlagen fur die Akustik. Er
scbrieb 1793 uber den Ur-Feuermeteor, besonders fiber den Ursprung der von
der Pallas gefundenen und anderen ahnlichen Eisenmassen (gedruckt 1794 in

Riga-Leipzig). Die gleicbzeitige Anwesenheit in Lilienthal beweisen Seleno-Topo-
graphisches II, S. 426 und ApbroditograpbiFches S. 49, 50 und 89, sowie mehrere
Briefe von SchrOter aus dem Februar 1793.

Cramer, Joseph Anton, Sohn des gleichnamigen durch eine Schrift

fiber die Ent6tehung des Nordlichts (Bremen 1785) zuerst bekannt gewordenen
Hildesheimer Professors, erscheint 1796—1798 als Eleve in Lilienthal. Vergl.

Schroter's Beitrage n, S. 140, 296 und 310; Miscellen S. 6 ; Seleno-Tographisches

II, S. 528; auch Astronomisches Jahrbuch XXVII, S. 108.

von Dankwerth, Johann, dessen Vater Johann Christian der hanno-
versche Intendant zu Bremen und dann der Gohgraf zu Achim gewesen war,

(1776 in den Reichsadelstand erhoben und 26. Oktober 1791 gestorben) erreichte

kaum das Mannesalter; seine Anwesenheit in Lilienthal ist nur in den Jahren
1789 und 90 aus handschriftlichen Quellen nachzuweisen.

Dittmer, Heinrich, (geboren 27. Marz 1778 zu Bremen, gestorben

17. September 1829 zn Hannover), war ein Sohn des in Bremen stationierten

Poetkassierers Stephan Conrad Dittmer; er studierte 1808—1811 in Gottingen,

promovierte 1812 als Doktor der Medizin in Kiel, diente zuerst am franzosi-

schen Militarspital zu Bremen und siedelte Anfang 1812 nach Lilienthal iiber.

Vergl. Rotermund, Das gelehrte Hannover I (1823) S. 463—469; wo jedoch
Dittmer's Thatigkeit als Maire von Lilienthal, aus der besonders die Verteilung

der ersten Unterstutzungen unter die 1813 Abgebrannten hervorzuheben ist,

keine Erwahnung gefunden hat.
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Drechder, Johann Christian, war ein Sobn des Predigers Christian

Drechsler, der von 1717—1796 lebte und in Steimewitz
?
Genim, Friedrichsberg,

Vieringshof and Giesenau vorkommt, aucb zuletzt Senior der Landsbergischen
8ynode war. Dieser Prediger hatte zwolf Kinder, darunter neun Knaben, yon
denen Johann, nach dem Grossvater, einem Prenzlauer Kaufmann, genannt, der

vierte war. Am 12. Juli 1800 scbreibt Schroter an Bode: Drechsler, der
fonf Jahre rait Ramsden gearbeitet hat, war mit seinem Sohne hier (vergl.

Astronomisches Jabrbuch XXVIII, S. 242). Der Sobn, Georg Hermann, w£d
spater in Bessel's nicbt edierten Schriften ond Briefen vielfacb genannt, da er

1805 Bremen and Lilienthal besucbte.

VOn Ende, Ferdinand Adolf, (geboren zu Celle 1760, gestorben za
Mannheim 1817) besuchte Bremen vor dem 1803 erfolgenden Umzug nach Sud-
Deutschland mehrfach. Im Juli 1 787 erschien er nebst mehreren Mitgliedern der

Stader Justizkanzlei in der Bremer Museums-Gesellschaft ; uber seine erste

Raise nach Lilienthal vergl. Seleno-Topographisches I, S. 156. Eine von Schroter
nach London geschickte Abbandlung uber die Atmosphare des Merkur er-

wahnt er in einem Briefe, den die Monatliche Eorrespondenz I, S. 144 anzieht
Die zweite Reise ist in der von Zach betreffenden Anmerkung nachgewiesen
1802 wurde die Schrift uber geographisohe Ortsbestimmuogen im nieders&chsi-
schen Erase nebst einigen astronomischen Beobachtungen und Bemerkungen
veroffentlicht Auf Arbeiten, die noch aus der Celler Ober-Appellations-Gerichts-
Zeit berBtammen, beruht die 1804 ersohienene Schrift uber Massen und Steine,

die aus dem Mond auf die Erde gefalien sind. Vergl. auch Rotermund, das
gelehrte Hannover I, S. 559. Am 12. Februar 1805 scbrieb von Ende an Schr&ter,

cr sei kurfurstlich wurttembergischer Geheimer Rat geworden.

Findorf, Friedrich Heinrich, (geboren 28. Juni 1763 zu Lauenburg,
gestorben 10. Mai 1810 zu Lilienthal), ist bisher in der Geschichte der deut-

schen Moorkultur nicht geburend gewurdigt Er war ein Neffe des ersten
hannoverschen Moorkommissars, Sohn von Franz Heinrich, dem Bruder det
letztgenannten. Dieser zweite Moorkommissar hat die Generalkarte der in

den nerzoglich Bremen-Verdenschen Aemtern Ottersberg, Osterholz, Lilienthal,

BremervOrde, Rothenbur^ und Achim belegenen Moore im Jahre 1795 fertig

§ettellt Vergl. Hanseatisches Magazin I, (1797) S. 244 und Abhandlungen
es NaturwiBsenschaftlichen Vereines in Bremen VIII, S. Ill: „Die Direktion

dieser Karte hat der Oberamtmann SchrSter ubernommen, ihr dienten die

Arbeiten des Oheims als Ausgangspunkte. tt Weiteres berichtete Schr5ter ein-

gehend am 15. Dezember 1798. Nach Findorf's Tod wurde sein eigenartiffer

Posten nicht sofort wieder besetzt; Schroter bewarb sich wahrend der
franzSsischen Zeit um denselben und schrieb mehrere Denkschriften uber
Moorkultur: die letzte ist datiert vom 8. Mai 1815, und betitelt, „Gutachten
des Amtes Lilienthal uber Erweiterung und Vervollkommnung der Moorkultur
im Innern der abgewasserten Moorkolonien, erstattet an die kdniglich groes-

britannisch-hannoversche Kammer."
Der Sohn dieses Findorf, Dethard Friedrich, starb am 6. Dezember 1849

als Bremischer Hauptmann ; seinem Nachlasse sind manche die Lilienthaler

Sternwarte betreffende Einzelnheiten entnommen.

Findorf, Jttrgen Christian, (geboren 22. Februar 1720 zu Lauenburg,
gestorben 31. Juli 1792 zu Bremervorde), mehrfach, z. B. vom Pfarrer Honert
in Sankt Jurgen, wegen vielen und guten Geschmackes in Baukunst, Bild-

hauerwerk und Malerei belobt, war zuerst Yermessungsbeamter, dann Amtsvogt
zu Neuenkirchen, seit 1772 Moorkommissar. Seine Biographie verdffentlichte

J. A. Fischer im Neuen hannoverschen Magazin VII, (1797) S. 1874—1395
unter der Mitunterschrift von SobrOter ' and in Sohlichthorst's Beitrftgen but
Erlaaterung der alteren und neueren Geschichte der Herzogtumer Bremen
und Verden III (1798) 8. 139—156. Mit Veranderungen wiederholt in Mailer,
das Teufelsmoor, S. 14 und 15, S 19—21. Letzterer sagt (S. 21) : „Auf Ver-
anlassung seiner beiden Freunde, des Amtmanns Fischer zu Ottersberg und
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des OberamtmannB Schroter in Lilienthal, wurde auf dem Weiher Berge ein

Denkmal errichtet, die Inschrift stand anf einer Platte yon schwarzem
Marmor nnd wurde 1828 durch eine Tafel yon Gusseisen ersetzt." Yon
FindorPs kartographischen Arbeiten findet sicli eine Probe in Heineken's
Bremischer Chronik „Burgschanze und Burgweide" darstellend und wahr-
scheinlich dem Jahre 1785 angehorend; uber seine Vermessung vergl. Astro-

nomisches Jahrbuch XIII, S. 125. Im Moor gefnndene Steinaxte warden am
25. Mai 1790 von ihm und Pastor Sartorins zu Grasbergen dem Bremer
Museum als Geschenk ubergeben. Nach einer 1791 yon ihm anfgestellten

Tabelle waren im fruher ganz wusten Moorlande 54552 Morgen an 4939 An-
bauer verliehen, welche bereits 8287 Morgen als Saatfeld (auch Hanf und
Flachs), Graserei, Gartenland, Haas- und Hof-PIatz in Gebrauch hatten und
zum Teil in Hausern wohnten, namlich in 840, deren Wert nach der Brand-
kasse auf 168000 Thaler anzunehmen war. Eine den Ziffern nach hohere,
aber erst nach Findorf's Tode veroffentlichte Angabe fiber die Zustande yon
1793 steht im Neuen Gottinger Historischen Magazin III, S. 560.

GaUSB, Karl Friedrich, (geboren 30. April 1777 zu Braunschweig,
gestorben 23. Februar 1855 zu Gottingen), lebte nach seinen Gottinger Studien
(1795—99) und seiner Helmstadter Promotion (1799) zuerst in der Vaterstadt
ohne eigentliches Amt. lha hat weder die gehaltvolle Doktor-Dissertation, noch
das geradezn klassische Werk: Disquisitiones arithmeticae allgemein beruhmt
gemacht; yielmehr erst 1809 die nach der Gottinger Berufung in Hamburg
Yerdffentlichte Theoria motus corporum coelestium, welche u. A. den Lalande-
Preis der Pariser, eine Denkmunze der Londoner und die auswartige Mitglied-
Bchaft der BerlinerJAkademie der Wissenschaften einbraohte. Die Schwierig-
keiten der Veroffentlichung erlautert Friedrich Perthes schon in einem
Schreiben yom 18. April 1807, vergl. K. Bruhns, Briefe zwischen Alexander
von Humboldt und Gauss (1870), S. 1.

Ueber die ersten dreissig Jahre des grosscn Mannes vergl. besonders
Hanselmann, Earl Friedrich Gauss, zwolf Eapitel aus seinem Leben (1878),

sowie als Erganzung dazu von demselben: Gauss' Aufenthalt in Bremen in

M. Lammers, Nordwest I (1878) S. 276—278, wo der erate Bremer Besuch
tibrigens irrig datiert ist. Gauss heiratete zum ersten Male 9. Oktober
1805 und nach dem Tode der ersten Frau (11. Oktober 1809) zum zweiten
Male 4. August 1810.

Zu Schroder's Lebzeiten war Gauss in Bremen-Lilienthal vier Mai. Zuerst
Juni 1803; vergl. Monatliche Korrespondenz VIII S. 192. Am 27. Juni 1803
schreibt Olbers : „Ihr Besuch, der auch Schroter und viele andere gute Menschen
innig erfreut hat, ist mir unschatzbar, wie Ihre Freundschaft, Ihre Liebe.
lnnig liebe ich Sie als Menschen, unbegrenzt ist meine Yerehrung und Be-
wunderung Ihres Geistes, Ihres Genies, Ihres Scharfsinns." Zweitens im Juni

1807, worauf sich die eben erwahnten Mitteilungen in der Zeitschrift wNordwest
tt

beziehen. Drittens Dezember 1809, etwa zwei Monate nach dem Tode von Johanne
Gauss; erwahnt im Gauss-BesseFschen Briefwechsel S. 103 und 104. Noch am
20. September 1809 schrieb Olbers: „Da Ihre teure Gattin sich so wohl befindet,
koffe ich, Sie werden Ihr Yorhaben nicht aufgeben; meinem krankelnden Sohn
wird es eine Ehre sein, wenn Sie einen Platz in seinem Wagen annehmen;
Harding, schreibt mir Schroter, will uns diesmal mit seinem Besuche nicht

erfreuen". Viertens Oktober 1815 ; vergl. Olbers-BesseFschen Briefwechsel II, S. 2
mid Gauss-Bessel'schen Briefwechsel S. 232. Ueber die Details dieser Besuche
liegen viele zerstreute handschriftliche Nachrichten von Olbers, Harding und
8chr6ter vor.

Gefken, Harm, zuerst Aufwarter bei der Schroter'schen Sternwarte, und
Handlanger beim Giessen, Schleifen und Polierenvon Spiegeln, wurde spater ein viel

gesuchter Lieferant von Lilienthaler Teleskopen, vergl. Monatliche Korrespondenz
HI, 8. 489—491, wo auch ein Preiskourant von Gefken sich findet. 1800 besass
von Ende zwei Lilienthaler Spiegelteleskope von 4 und 7 Fuss, und kaufte von
Zach einen neuen Lilienthaler Spiegel. Ein zehnfiissiger Teleskop-Spiegel, der
in Lilienthal 1804 fur Gauss angeschafft wurde, fiel schlecht aus ; vergl. Hansel-
mann, Gauss etc. a. O. 8. 78. Bessel urleilte uber einzelne Stucke sehr gunstig,
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ergl. Monatliche Korrespondenz XV, S. 873 und 875, wo eine iweite Gefken-
sohe Preisliste sich findet. 1810 bot Gefken ein siebenfttssiges Teleskop mit dem
ganzen Apparat, Gestell and Rohr von Eichenholz far 280 Thaler, mit Mabagoni-
holz flberlegt far 300 Thaler und von maisivem Mahagoniholz fur 320 Thaler in

Friedrichsdor a 5 Thalern aus ; vergl. Astronomisches Jahrbuch XXXVII, S. 254.

Die warmsten EmpfehluDgen der Gefken'schen Arbeiten linden sich in dea
grossen Werken yon Lalande ; Anekdoten uber Gefken in Tornee's Geschichte
Lilienthah. Das Dilettantiache in der damaligen Fernrohr-Konstrnktion schildert

u. A. fl. Servus, die Geschichte des Fernrohrs (1886) S. 91—93.

Gildemei8ter, Johann, (geboren 11. September 1753 zu Bremen, ge-

storben 9. Februar 1837 ebenda), seit 1788 Mitghed des Bremer Rats, jungerer
Bruder des vielgenannten Juristen Johann Friedrich, beschaftigte sich schon als

Kind (seit 1769) mit astronomischen Dingen. Nach der ROckkehr yon kauf-

mannischen Reisen mit Olbers befreundet, der ihn einen „geborenen astrono-

mischen Beobachter" nennt, wurde er Hauptyermesser des bremischen Gebiets

und lieferte als solcher die wichtigsten Materialien fur die Earten yon Heineken;
ein umfangreicheB, undatiertes Manuskript aber die Lange yon Lilienthal ist er-

halten. yon Zach erwahnt Gildemeister in den Allgemeinen Geographischen
Ephemeriden II, 8. 267, III, S. 210 und IV, S. 272. sowie in der Monatlichen
Korrespondenz III, S. 137 und 585, IV, S. 325, VI, 8. 506, VII, S. 144 und 396.

Vergl. auch Astronomisches Jahrbuch XXVI, S. 264.

Gildemeister hat seinen Biographen in einem seiner Enkel gefunden ; siehe

Eduard Gildemeister, Senator Johann Gildemeister in den Abhandlungen dea
naturwissenschaitlichen Vereins VIII (1884) S. 143—156 ; die bremischen Brief-

sammlungen than Gildemeister's haufig Erwahnuog, z. B. die Schreiben yon
Brandes; auch SchrSter richtete an ihn mehrere Briefe personlichen und sach-

lichen Inhalts.

Harjes, Amd, Drucker in Lilienthal, bis 1793 KuUcher bei Schroter,

lieferte zuerst nur kleine Sachen in Buohdruck und wurde dann yon Tischbein
fur den Kupferdruck zugelernt Er Btellte nicht bloas die meisten Tafeln her,

welche seit 1800 den Schrdter'schen Werken beigegeben waren, sondern auch
Blatter far andere Leute. So quittierte z. B. am 6. April 1811 Brandes die Be-
zahlung von je 168 AbdrQcken dreier Quartplatten; den 14. September 1813
schreibt Harding an Olbers: „Ueber das Schicksal meiner zwolf Kupferplatten.

welche nebst einer Quantitat Papier beim Kupferdrucker Harjes in Lilienthal

standen, weiss ich nichts; wahrscheinlioh ist das Haus yon Harjes abgebrannt*

Helmke, Martin, (geboren 1755 zu Oberende, gestorben 1841 zn
Lilienthal) wurde 1796 zum Lehrer von Lilientbal-Trupe ernannt. Tornee
(a. 0. S. 128 und 157) sagt: nAufgemuntert durch Schrdter, meldete er sich

auch fur die Organistenstelle und erhielt dieselbe nach einem beim kdnig-
lichen Konsistorium in Stade bestandenen Ezamen. Er that viel fur mnsika-
lische Au8stattung der hohen Feste; jedoch hat mit Schroter's Tod diese

Musik ihre Endschaft erreicht. Zwei kupferne Pauken, die Schrdter hat an-
fertigen lassen, haben noch bis zum letzten Kirchenumbau hinter der Orgel
gestanden." Ueber die alte Orgel der Lilienthaler Kirche, die von 1768, welche
1787 umgebaut wurde, vergl. Tornee a. 0., S. 60 und 61, 185—188. Ein Stad.
theol. N. Helmcke gehdrte zu den 1813 von General Vandamme in Lilienthal

ausgehobenen Geisseln.

Helle, Johann Heinrich, war in Bremen, Hutfilterstrasse 84, als

Buchsenschafter und Mechaniker ans&ssig; die Wohnung ist seit 1870 als das
Bessel-Haus durch eine Marmortafel gekennzeichnet. Ueber Helle vergL
Bessel's Schreiben an Thilo voni 6. Mai 1803 bei Engelmann a. 0. I, S. XIV,
Den bevorstehenden Tod meldete Olbers am 4. April 1808 (Olbers'-Beasel-
scher Briefwechsel I, S. 176); Bessel antwortete am 7. April: JDie Nach-
richt von der gefahrlichen Krankheit des guten Helle hat mich sehr
traurig gemacht ; Sie lassen mir wenig Hoffnung ihn wiederzusehen and be-
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reiten mioh suf einen Verlust vor, den ich tief ftlhlen werde ; eine trostende

Ueberzeugung ist es nur, ihn in so guten Handen zu wissen, die ihn gewiss

noch hier halten werden, wenn die MOglichkeit es erlaubt." Die Bestattung

erfolgte in der Liebfrauenkirche. Der am 16. Dezember 1806 auf dem Doven-
thorsfriedhof beerdigte Friedrich Helle war ein Oheim.

Herschel, Friedrich Wilhelm, (geboren 15. November 1735 zu
Hannover, gestorben 25. August 1822 zu Slough) Bah Schr5ter nioht personlich,

da er schon 1755 nach England ging, wohin seine Schwester Caroline (1750
bis 1848) 1772 folgte; Madler, Geschichte etc. II, S. 3 ist hinsichtlich der
Daten ungenau. Herschel war 1772 nur 14Tage in Hannover; auch der zweite

and letzte Besuch, der dem Umzug in das durch die Uranus-Entdeckung be-

ruhmt gewordene Haus (1779) kurz voranging, ist bisher nicht beachtet
Herschel's erste astronomische Beobachtung — Jupiter und Saturn — fallt ins

Jahr 1774, und seine erste Veroffentlichung geschah in den Philosophioal

Transactions of the Royal Society of London for the year 1780. Die fruhsten Spuren
direkten Scbriftverkehrs zwischen Herschel und Schroter zeigen sich 1784 und
beziehen sich auf die Lieferung von Instrumenten ; einen Brief vom 20. Juli 1785
hat nebst spateren Rechnungen Fraulein Agnes Clerke in London eingesandt. In
Schroter'schen Veroffentlichungen Bind Schreiben vom 29. Juli 1786, 15. Januar
und 8. Mftrz 1787 angefuhrt; das erste war franz5sisch geschrieben, die beiden
anderen englisch. Mit 1788 beginnt ein lebhafterer Briefweohsel, der aber von
Herschel nur geschaftlich gefuhrt ist ; spater beschranken sich die Beziehungen
mehr und mehr, zuletzt auf Zusendung von Drucksachen. Nebenher gehen in

Lilienthal Uebersetzungen von Herschel'schen Schriften, die Sohrdter zunachst .

personlich anfertigte, vergl. Aphroditographisches S. 255. Die ersten Arbeiten
dieser Art betreffen das Herschel'sche Lampenmikrometer mit Tafel (a. 0.

S. 138— 145); Herschel's Schreiben an Banks uber die gebrauchten starken
teleskopischen Vergrosserungen mit Tafel (a. 0. S. 248—254); die Parallaxe

der Fixsterne von Herschel ; aus dem Euglischen mit Tafel (a. 0. S. 255—288).
Die spateren Uebersetzungen (1801— 1805) ruhren meist von Harding her.

Drittens folgt Herschel's Angriff wegen Schroter's Venusbeobachtungen.
Er findet sich in Observations on the planet Venus, Philosophical Transactions
for the year 1793 (London) II, S. 201—219, besonders S. 214 und 215.

Schroter erhielt die Nachricht von Herschel's Ausstelluugen Juli 1793; seine

Gegenschrift ging erst im April 1794 ab, Aphroditographisches S. 43
una 114. Bessel sagt spater: „Schr6ter's Beobachtungen der Venus haben
grdssere Vollstandigkeit als die Herschel'schen; der dariiber entstandene Streit

Bcheint Letzterem die anbaltende Beschaftigung mit der Venus verleidet zu
haben. Vergl. Engelmann a. 0. Ill, S. 476. Uebrigens empfing Schroter noch
am 4. Januar 1794 ein den grossen Reflektor betrefifendes Schreiben von
Herschel. Vergl. Aphroditographisches S. 224. Die beruhmte Abbildung
jenes euglischen Instruments findet sich nebst Tafeln zuerst in den Philosophical

Transactions for the year 1795, H, S. 347—409. SchrSter beschaftigte sich

noch eingehender mit Herschel'schen Ansichten uber den Saturntrabanten (Bei-

trage U, S. 60) und den August 1797 beobachteten Kometen (Miscellen S. 20 ff.)

Ueber die Herschel-SchrOter'schen Diferenzen hinsichtlich der neuentdeckten
kleinen Planeten urteilt Parrizot (a. 0.) : La palme reste aux deux observateurs

de Lilienthal; non seulement Schroter et Harding ont plus vu, mais ils ont
mieux va que Herschel.

Die be8te Uebersicht uber die Herschel'schen Schriften (1779—1822)
giebt Hoiden a. 0., Anhang I, wo auch einige deutsche Uebersetzungen an-
gefuhrt sind. Als der direkte Verkehr zwischen Schroter und Herschel noch
nicht begonnen und als er wieder aufgehort hatte, gewahrte Dietrich Herschel
(1755—1827) die Vermittlung. Dieser erscheint schon in Schroter's hannover-
schen Aufzeichnungen und auch noch in den letzten Versandtlisten der Frei-
exemplare Schroterscher Druckschriften, sowie in zahlreichen Briefkonzepten

;

genaueres hat jedoch uber diese langdauernde Verbindung sich nicht er-

mitteln lassen.

Kastlier, Abraham Gotthelf, (geboren 27. September 1719 zu Leipzig,
gestorben am 20. Juni 1800 zu Gdttingen) erscheint als Epigrammendichter und

September 1889. XI, 11

Digitized by LjOOQIC



162

Satiriker Qffentlich erstgegen 1780; er wirkte als Professor der mathematischen
WisBen8chaften seit 1756 in Gottingen, wo er zuerst 1758—1769 ein vier-

bandiges Werk fiber die Anfanffsgrfinde der Mathematik veroffentlichte and
dann 1796 eine Geschichte der Mathematik begann. Der astronomische Unter-
ricbt beruhte bei ihm besonders auf den Arbeiten von Tobias Mayer (1762)
und ffihrte dazu, dass die wichtigsten derselben in London verOffentlicbt

wurden: Theoria lnnae juxta systema Neutonianum 1767 und Tabulae motuum
solis et lunae 1770. Kastner war auch beteiligt an der Herausgabe der
sonstigen hinterlassenen Schriften von Mayer, die 1774 von Georg Christian

Lichtenberg (1744—1799) begonnen wurde; der erste Band der Opera inedita

enthielt Mayer's Mondkarte.
Schroter bewahrte seinem Lehrer, der auch Lehrer von Olbers und

Harding war, stets ein dankbares Gedachtnis. Ein Kastner'scher Brief vom
29. Juni 1788 ist in den Seleno-topographischen Fragmenten I, 8. 542 erw&hnt

;

in ihm hiess es: „Ich billige es sehr, dassSie dieFrage von den Mondvulkanen
noch unentschieden lassen und sich bloss an die Erscheinungen balten; sobald
man mit starken VergrSsserungen so weit ins Umstandliche geht, findet man
immer mehr, daraus man nicht weiss, was man machen soil, sodass man nor
durch anhaltenden Eifer im Beobachten zn einiger Deutlichkeit der Erkenntnis
gelangt" 1789 hob Schroter Kastner'8 Theorie hervor, wie aus der Bewegung
der Sonnenflecken die Rotation der Sonne eu berechnen sei, hinweisend auf:

Abr. Gottfr. K&stneri ad motum solis circa axem suum computandum formulae
analyticae (Commentaria nova societatis regiae Goettingensis I, S. 110). Nach
SchrOter „rettete Kastner die Ehre der sog. Sonnenfackeln" und zwar im
vierten StQck des VII. Bandes des Hamburger Magazine bei Besprechung einer
in den Philosophical Transactions enthaltenen Beschreibung der ringfdrmigen
Sonnenfinsternis vom 24. Juli 1748. Vergleiche SchrOter's Sonnenfackeln
S. 4 und 18. Ausserdem empfahl Schrdter Kastner's Bemerkungen fiber die Art,

die AusdehDung der Dammerung auf der Venus zu finden in aphroditographi-
schen Fraementen von 1796, S. 195—198. Hiermit endet die Verbindung
zwiechen Kastner und SchrOter, die besonders in der ersten Lilienthaler Zeit
und wegen Olbers den Familiennachrichten zu Folge eine rege war. Am
4. Juli 1800 teilte Schroter an Gildemeister mit, Kastner's Tod sei ihm vom
Hofrat Heyne, Professor Wildt und Magister Kirsten angezeigt worden.

Kliigel, Georg Simon, (geboren 19. August 1739 zu Hamburg, ge-

storben 4. Auffust 1812 zu Halle) war 1767—1787 Professor der Mathematik
in Helmstadt, dann in Halle. Seine Bucher, nnter denen SchrOter besonders
die Anfangsgrfinde der Astronomie von 1793 hochschatzte, sind gut verzeichnet
bei Poggendorf a. 0. I, S. 1277; sein Aufenthalt in Lilienthal (August 1801)
erhellt aus dem Nechtrage zu den Aphroditischen Fragmenten (S. 15 und 16).

Kulenkamp, Johann Andreas Gottlieb, (geboren 19. September
1731 zu Celle, gestorben 24. Februar 1806 zu Bremen) war BessePs kauf-
mannischer Chef. Derselbe heiratete in Bremen am 3. Juni 1766 Rebecca
Kulenkampff (f 1806) und wurde 1782 Aeltermann des Schfittings. Zu seiner
Firma gehorten gegen 1800 auch seine beiden Sohne: Arnold, (1770— 1826),
seit 1794 mit Charlotte Amalie Platzmann aus Lfibeck verheiratet, und
Dietrich, welcher 1793 Heloise Olbers ehelichte, eine Ntchte des Astronomen
(1762—1838). Lange Zeit hiess Aeltermann Andreas Kulenkamp in Bremen
rder goldene"; vergl. Heinrich Smidt, Ein Familientag zur Dnngen (1867)
5. 81 und 155. Wohnung und Kontor von ihm lagen Papenstrasse No. 5, der
alteste Sohn liess sich das Haus Schusselkorb No. 11 bauen.

Die vorzQgliche kaufmannische Schulung, die Bessel bei den Kulenkamp'

s

empfing, ist als far sein ganzes Wesen entscheidend anerkannt Wichmann
(a. 0. S. 140) sagt: „Seine bremischen Briefe sind noch in dentschen Buch-
staben geschrieben und tragen das Gepra^e der kaufmannischen Geschafts-
schrift; erst 1811 beginnt die immer zterhcher werdende lateinische Schrift
Ein Bfichelchcn, in dem Bessel nach kaufmannischer Art die Einnahmen und
Ausgaben bnchte, lehrt, dass er mancherlei Lieferungen fur seinen Vater and
befreundete Familien zu Bremen ansfuhrte, namentlich in Kolonialwaren*.
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Die beiden noch in Kdnigsberg vorbandenen, in Bremen and Lilienthal von
Bessel geschriebenen Foliobande zeigcn durchaus kaufm&nnisohe Behandlung.

Nach Bruhns (a. 0. S. 501) boten die Kulenkamps noch 1806 Bessel die

Stelle eines Handlnngsgehulfen mit 600—700 Thalern Gehalt an, um ihn sum
Bleiben im Geschafte zu veranlasten; 1815 beruft sich Bessel auf Kulenkamp's
wegen der Kosten seiner Edition der Bradleyana; vergl. Briefwechsel mit
Olbers, I, S. 411; auch U, S. 65, 61, 65, 67, 71, 90 nnd 94.

von Lindenau, Bemhard August, fgeboren li.Juni 1780 zuAlten-
bnrg, gestorben 21. Mai 1854 ebenda), war kein Teilnehmer der Lilien-

thaler astronomiscben Besprechungen, wie von Madler fMonatshefte XXII f,

S. 187) behauptet. £r war interimibtischer Yerwalter der Sternwarte auf dem
Seeberge 1804, als Bessel sie besuchte, und 1808—1817 wirklicher Direktor

derselben (vergl. Gauss' Werke VI, 8. 498), sowie Redakteur der Monats-
korrespondenz, die er schon bei der Abwesenbeit von Zacb's thatsachlich ge-

leitet hatte, vom Jabre 1814 an. Fur Sommer 1809 and Ostein 1815 waren Besuche
yon Bremen-Lilientbal geplant; von Lindenau kam aber erst in der ersten

Oktoberhalfte 1815 und zwar in Gemeinschaft mit Gauss; vergl. MoDatliche
Korrespondenz XVI, 8. 291, Olbers-Bessel'scher Briefweobsel II, S. 2, Gauss-
BessePscher Briefwechsel S. 232. Ueber von Lindenau siehe auch Schumacher
J. G. Kohl's Amerikanische Studien (1888) S. 105.

Lueder, Friedrich August Ludwig, (geboren 10. Januar 1736 zu
Einbeck, gestorben 28. Marz 1811 zu Herzberg), Beit 1770 erster Beamter in

Herzberg a. H., steht dort noch heute im besten Andenken; er war auch
Pachter der dortigen frQher recht umfangreicben Domane. Ueber das Herz-
berger Schioss, deBsen sehr bedeutende furstliche Einrichtung erst 1788 ver-
aussert wurde, vergl. Max, Geschichte des Furstentums Grubenhagen (1854)
S. 35 und Mithoff, Kunstdenkmale und Altertumer im Hannoverschen, 11(1873)
S. 103. Die 1776 von SchrSter fiber das gesamte Dienstverhaltuis des Herz-
berger Amtes verfasste Schrift ist erwfthnt in F. W. Meister, Herzberg am Harz
in historisch-statistisoher Hinsicht (1846) S. 61. An Schroter's Anwesenheit
erinnert auch noch in der Registrator des Herzberger Amtsgerichts das
Strack'sche Bild; vergl. uber dieselbe auch von Zach's Monatliche Korrespondenz,
VI (1802) S. 371. Lueder war 1785 und 1786 in Lilienthal, sodann am
16. September 1789; vergl. Seleno-topographicches I. S. 131 und die Notiz

in Schroter's Handexemplar.
Die Gemeinde Herzberg setzte dem Oberamtmann Lueder auf dem

latherischen Friedhof einen Obelisken von Eisenguss mit der Inscbrift: „Dank-
barkeit und Verehrung weihten dem Hochverdienten dieses Denkmal.u

II. Cor. 9. 9.

Lueder, Fritz Ludwig, (geboren 13. April 1777 zu Herzberg, ge-
storben I860 zu Northeim), jiingster Sohn des Vorgenannten, erscheint in

Lilienthal zuertt September 1802 (Astronomisches Jahrbuch XXI, S. 257 und
258), dann Januar bis Mai 1803 (Kronographisches S. 56, 59, 60, 62, 98 und
124), ferner Mai und Oktober 1808 (Olbers-Bessel'scher Briefwechsel I, S. 180
und 187), endlich Dezember 1809 (a. 0., S. 213). Am 15. September 1810
schreibt Olbers (a. 0., S. 242) : „Lueder wird Friedensrichter in Lilienthal und
ist erklarter Brautigam der Demoiselle W. von Ztven." Gemeint ist ein Fr&ulein

Winnecke, deren Vater Hauptmann war und in einem kleinen, jetzt zum Forst

gezogenen Orte bei Zeven wohnte. Am 15. Februar 1811 schreibt Olbers:

„Lueder lasst sich jetzt Belten sehen, seine junge Frau kenne ich noch garnicht

;

er aagte "mir neulich, daes er mit seiner Friedeusrichter-Stelle zufrieden sei,

aber eine atarke Reduktion seiner Einnahme befttrchte (a. 0. S. 259). Nach
der Fremdherrschaft erhielt Lueder die Domane Gahlenburg und pachtete

dann auch eine Domane auf dem preussischen Eichsfelde, die er durch einen

Beamten verwalten Hess. Ein Freund des Lueder'schen Hauses, der Steuer-

direktor Falcke in Hannover, schreibt September 1888: Lueder, der oft von
seinem Lilienthaler Aufenthalte sprach, ging mehr und mehr in Musik auf; er

lelbflt war ein tuchtiger Musiker, liess Talente ausbilden und machte nicht ge-

11*
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ringe Reisen am gate Konzerte und Opern zu horen; die Fraa Amtir&tm
(t 1867 in Celle kinderlos) redete mehr fiber Astronomie, namentlioh gern fiber

Littrow's Werke. 11

Matthay, Karl Ludwig, (geboren 21. Marz 1778 zu Meissen, ge-

Btorben 9. August 1848 zu Teplitz), war Baumeister und architektonischer
Schriftsteller. £r kam zuerst 1797, urn St. Petersburg zu besuchen, nach
Bremen und blieb da 13 Monate. Dann bielt er sich 1805—1814 in Bremen auf,

„wo er dem der Antike entnommenen Baustile viele Freunde gewann und die

Stukkaturarbeit als H&userverzierung bekannt machte." In Bremen sind zwei
seiner Kinder geboreu: 1808, Heinrich, der spatere Maler, und 1812 Earl
Anton August, der spatere Bildbauer und Architekt. Seine Entwurfe fur das
neue Lilienthaler Amtbaus waren 1870 noch vorbanden.

Miiller, Wilhelm Christian, (geboren 7. Marz 1752 zu Wasungen,
gestorben 13. Juli 1831 zu Bremen). Yon ihm liegen mebrere musikbegeisterte
Briefe an ScbrOter vor, der jedoch nie geantwortet zu baben scheint. Ueber
seine Scbriften vergl. Rotermund, Bremiscbes Geiebrten-Lexikon II, S. 51—53.

Nahe, Wilhelm, Cand. jur., wird zuerst erwahnt 5. November 1785 im
Tagebucb, dann 1. Januar 1787 und im Astronomiscben Jabtbueb XV, 8. 199,

ferner 4. Juni und 6. Oktober 1768 im Tagebueh; er wird mebrfacb als Eleve
bezeicbnet. Ueber seinen Verbleib fct weiter nichts bekannt. Zu den Abonnenteu
auf den ersten Teil des Scbroter'schen Mondwerks geb5rte ein Rektor Nahe in

Reval; zu den von General Vandamme 1813 in Lilienthal ausgebobenen Geisseln

ein Wilhelm Nabe.

Olbers, Heinrich Wilhelm Matthias, (geboren n. Oktober 1758 *u
Arbergcn, gestoiben 2. Marz 1840 zu Bremen) bat nocb keinen ausreichenden
Biograpben gefunden; jedocb wird dieser Mangel, Dank dem Entgegenkommen
der Familie, nachstens durcb eine VerSffentlichung von Dr. Earl Schilling be-
seitigt werden. Die erste kurze Lebensgeschicbte verdffentlichte von Zaob nebst
Bild im September 1799, vergl. Allgemeine Geographiscbe Ephemcriden IV,

S. 283—287. Dann folgen 1844 Georg Barkbausen, Bruchstucke aus dem Leben
von Dr. H. W. M. Olbers, in Biograpbische Skizzen verstorbener Bremiscber
Aerzte und Naturforscher S. 591—660; 1847 J. Franz Eocke, Biographiscbes
fiber Wilhelm Olbers in Olbers, Abhandlung uber die leichteste und bequemste
Methode, die Babn eines Kometen zu berechnen, S. I—XXII; 1878 Ferdinand
Soherk, Wilhelm Olbers, in Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins
zu Bremen VII, S. 1—9; 1888 Sigismund Gunther, Olbers, in Allgemeine
Deutsche Biographie XXIV, 8. 236-238.

In keiner dieser Schriften — die letztgenannte enthalt einige unrichtige,

den Erzahlungtn des Uhrmachers Peter Wolff (f 1860) entnommene Geschicht-
chen — ist das Verhaltnis zwiscben Olbers und ScbrOter rich ig dargestellt, das
durch vier Hauptwandlungen cbarakterisiert wird: Briefbeziehung, Besuchsver-
kehr, Mitarbeit und Herrschaft.

Olbers trieb seit 1782, von den arztliohen Studien in Gdttingen und Wien
nach der Vaterstadt zurfickgekehrt, zuerst fast nur Kometetiforschung neben
seinem Beruf. Er ssgte selbst noch 1791 uber sich: nKometenastronomie ist

immer mein Lieblingsfach gewesen; sollte es meine Zeit erlauben, meine
Papiere in Ordnung zu bringen, so wurde ich vielleicht bald einige nicht gam
unerhebliche Beiirape liefern kdnnen.u Astronomisches Jahrbuch XVI, S. 257.
2. Januar 1786 hielt Olbers die erste Vorletung im neuen Museomsgeb&ude zu
Bremen, wo er sodann jahrlich eine Reihe von Vortragen darbot, welcbe
wicbtige Aufschlusse fiber seine wissenschaftliche Entwicklung gewahren. Er
empfing den ersten Brief von Schroter den 30. Januar genannten Jahres. Am
4. Marz 1788 wurde er behufs Teilnahme an einer Jupiter-Beobaohtung ver-
gebens in Lilienthal erwartet.

In diese Jahre fallen mebrere Olbers'sche Briefe, welche erwahnt werden,
aber in so kurser Form, dass bislang nicht einmal das Datum feststeht. Mit
November 1789 beginnen die Lilientbaler Besuche von Olbers, der Direktions-
mitglied der Mureumsgesellschaft geworden war, vergl. z. B. Eronograpbisohes

Digitized byGoogle



165

S. 34, Aphroditographisches S. 13, Seleno-Topographisohes I, S. 89. Eine der
wichtigsten Lilienthaler Besprechungen geschah 80. August 1792 and zwar in

Gegenwart von J. Gildemeister and N. Ealenkamp sen. fiber die Instrumente
von Professor Schrader im Auftrage der Museumsgesellschaft; ein &hnlicher

Besuch, aber nar in Begleitang von Gildemeister, folgte 2. Oktober. Ueber
sp&tere Ausfahrten nach Lilienthal vergl. z. B. Aphroditographisches S. 61,

Seleno-TopographischesII, S 252, Astronomisches Jahrbuch XXIII, S. 155, XV,
S. 166 and XXVI, S. 200. Die wirkliche Mitarbeit von Olbers begann for Lilien-

thal mit dem Jaire 1797, in das auch die erste astronomische Reise fiel: die,

welche ihn and Gildemeister nach G5ttingen, Kassel, Gotha and Braunschweig
fflhrte and za den Bekanntschaften mit Blumenbach, Lichtenberg, von Zach and
Herzog Ernst II. yon Gotha, Beireis a. a. Ueber die folgenden Lilienthaler

Besuche siehe Seleno-Topographisches II, S. 225 and Areographisches S. 25—27.
Bei Anwesenheit von Olbers geschah Juni 1799 das Tazat der Sternwarten-
Ausrustung and September 1800 die Stiftung der astronomischen Gesellschaft.

Weitere Besache 1803, 1804 and 1805 sind besonders aas den Briefen and Tage-
buchern nacbzuweisen ; aber die yon April and Mai 1806 vergl. den Olbers-

BessePschen Briefwechsel I, S. 33 and den Gauss-Bessel'scben 8. 37. Es folgte

die zweite astronomische Keise, die anch nach Berlin and Leipzig fuhrte, and
am 30 Oktober 1806 der nachste Besuch in Lilienthal, vergl. Olbers-Bessel'scher

Briefwechsel I, S. 48. Daselbst ist S. 89 der Besuch vom Mai 1807 erwahnt
and 8. 180 der vom Mai 1808. Am] 10. Oktober letztgenannten Jahres uber-
reichte Olbers Schroter's Kronographische Fragmente im Museum. 8ein letzter

Besuch in Lilienthal geschah am 2. November 1809, vergl. Astronomisches Jahr-
bach XXXVH, S. 256. In die Jahre 1811, 12 und 13 fallen die drei Pariser

Reisen von Olbers. Am 23. April 1813 nahm dieser den fluchtigen Schrdter bei sich

auf; s
:ehe Hannoversches Magazin fur 1814, S. 395. Er lieh auch an Schrdter

etwa seit 1800 zu verschiedenen Zeiten Geld, worfiber kurze Notate vorliegen.

HardiDg's Verhaltnis zu Olbers blieb bis zur Berufung nach Gottingen
das ernes Gehfilfen, resp. Schulers. Bessel's preiswurdige Aufseichnung uber
Olbers, die Senator G. Olbers 1844 crlangt hat, ist eine Charakteristik , aber
keine Lebensbeschreibung, obwohl dies vielfach behauptet ist; sie findet sich

in Biographische Skizzen verstorbener bremischer Aerzte und Naturforscher
(1814) S. 649—655; darnach Schumacher, Astronomische Nachrichten XXII,
8. 265 ff. and Erman a. 0. 1., S. XXXI—XXXV. Olbers hatte von jeder seiner
Frauen ein Kind: Doris (geboren 6. Mai 1786, ge3torben 8. Oktober 1818)
heiratete Dr. Christian Focke; Georg (geboren 11. August 1790, gestorben
26. Mai 1861) verstarb kinderlos.

Was den alteren Bruder des Astronomen anbetrifft, so studierte Johann
Caspar Theodor Olbers (geboren 9. Mai 1752 zu Arbergen, gestorben 26. De-
zember 1815 zu Nienburg) in Bremen und Gottingen Jurisprudenz und prakti-

sierte dann als Doktor juris in ersterem Orte; 1791 wurde er hannoverscher
Vice-Intendant, 1792 Intendant und liess die sp&tere erste Predigerwohnung
fast neu ausbauen; daneben erhielt er in demselben Jahre die Gohgrafschaft
Achim und im folgenden die Amtmannschaft in Nienburg.

Reinhard, Adam Friedr. Christian, (geboren 2. Februar 1747 zu
Erfurt, gestorben 20. September 1808 ebenda), ausserordentlicher Professor der
Philosophie and der Rechte seit 1779, dann Professor des Lehnrechts (1783)
and der Mathematik (1785), kurfurstlich Mainzischer wirklicher Kammerrat,
?ennittelt die Ernennung Schroder's zum Mitgliede der Erfurter Akademie der
nutzlichen Wissenschaften. Ueber ihn vergl. Becker, Nationalzeitung der
Teutschen (1808) S. 920—932.

Reinhard, Karl Friedrich, (geboren 21. Oktober 1761 zu Schorn-
dorf, gestorben 25. Dezember 1837 zu Paris), seit 1786 in Frankreich ansassig,

franzdsischer Botschaftssekretar 1792 in London und 1793 in Neapel, wurde
am 29. Juni 1795 zum Gesandten bei den drei Hansestadten ernannt; sein

Privatsekretar war Georg Kerner. Er kam, nachdem in Hamburg sein Be-
glaubigung88chreiben nicht anerkannt war, am 80. Marz 1796 nach Bremen
sis Pnvatmann, blieb dort den April und Mai ; Ende Mai and Juni war er in
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Altona, wo er, naohdem er Ende Mai noch Bremen wieder besucht hatte, sich

fm September niederliess. Am 12. Oktober heiratete er Christine Reimarus;
amtlich wurde er im April 1797 von den drei Stadten anerkannt nnd siedelte

dann nach Hamburg fiber, wo er zuerst nur kurze Zeit blieb. Gesandter

beim niedersachsischeu Kreise wurde Reinhard 1802—4; Oktober und November
1809 geschahen die vertraulichen Yerhandlangen wegea Eintritt der Hansestadte

in den Rheinbund. Aus alien diesen Jabren finden sich Scbreiben von ihm in

den Schroter'schen Briefbuchern erwahnt; die Briefe selbst sind nicht erhalten.

Ueber Reinhard vergl. Wilhelm Lang in Allgemeine Deutsche Biographic
XXVIU, (1888) S. 44—63.

Schrader, Johann Gottlieb Friedrich, (geboren 17. September
1763 zu Salzdahlum bei Wolfenbuttel), wurde in Kiel, wo sein um zwolf Jahre
alterer Bruder Professor der Rechtswissenschaften war, 1797 Adjunkt der

philo80phi8chen Fakultat und 1792 ausserordentlicher Professor fur Mathematik
und Physik; schwere Taubheit hioderte ihn sehr beim Arbeiten. Er veroffent-

lichte in Kiel 1794: Beschreibung des Mechanismus eines sechsundzwanzig-
fussigen Teleskops, unweit Kiel errichtet von J. G. F. Schrader, Professor der
Philosophic. Mit einer Kupfertafel. Vergl. schleswig-holsteinische Provinzial-

berichte VIII, Heft 4. In dieser Schrift heisst es (S. 15): Das sechsund-

zwanzigfussige Rohr ist zu einem Objektivspiegel von 19—20 englischen Zoll

eingerichtet und zwar so, wie mein verehrungswfirdiger Freund, der Ober-
amtmann Schroter in Lilienthal, dem ich die erste thatige Aufmunterung zu
diesen Arbeiten zu verdanken habe, sein funfundzwanzigfiissiges, bereits voll-

endetes und erstes Teleskop in Deutschland von dieser Grosse ausgefuhrt bat."

Im Jahre 1792 kaufte die Gesellschaft Museum in Bremen, sagtWienholt

a. 0., S. 72, von dem sich damals in ihrer Nahe aufhaltenden Professor Schrader
aus Kiel ein von demselben verfertigtes HerschePsches siebenmssiges Teleskop,

wodurch die Mitglieder mit diesem Werkzeug, das zu bo vielen grossen Ent-
deckungen seiner Erfinder fuhrte, naher bekannt wurden und sie Gelegenheit

erhielten, sich mit eigenen Augen zu uberzeugen von der Wabrheit mancher
wichtigen Beobachtung, die inr beriihmter Nachbar auf der Sternwarte in

Lilienthal am Monde und an einigen Planeten gemacht hatte." Schroder's

Quittung uber 320 Thaler ward am 9. Januar 1793 im Museum aufgelegt

Der Bremer Besuch bei Schrader ist auch Seleno-topograph!aches II, S. 74 er-

wahnt; dort ist S. 71 und 169 ebenfalls Schrader's Aufenthalt zum 1. August
und zum 30. September 1792 angefuhrt; vergl. auch Astronomisches Jahrbuch
XXI, S. 158—160 und S. 226—234, XXII, S. 184-202; Aphroditographisches,

Anhang S. 199—245.
Schraderging 1798 nach St. Petersburg, wo er bis 1802 Optikus der

Akademie der Wissenschaften und von 1806 bis 1817 Gehulfe des Professors

der Physik am Padagogium war; 1819 erschien noch von ihm in Scherer's

Nordischen Annalen eine Abhandlung uber die italienische Weinpresse. Hin-

sichtlich des Todes ist Nichts bekannt.

Schroter, Johann Friedrich, (geboren 15. Juni 1786 zu Lilienthal,

gestorben 20. August 1850 ebenda), war Scbroter's einzi^es Kind; die Mutter,

Ahlke Lankenau, starb 1835. Schroter jr., der vielfach im Olbers-Besselschen

BriefwechBel (z. B. I, S, 114, II, S. 73 und 93) genannt wird, war sowohl mit
Harding und Bessel, als auch mit Joseph Gauss, dem Sohne des Mathematikers,

befreundet und heiratete 1811 als Amtschrelber Charlotte Friederike Kirchhoff

(1792—1865), die ihm acht Kinder schenkte: a. Hieronymus, geboren 1812,

gestorben als Hauptmann 1845; b. Elisabeth, fruh gestorben; c. George, ge-

boren 1816, dem Jahre, in welchem der Vater zum Doktor der Rechte pro-

moviert wurde, Wasserbanbeamter in Hannover, 1848 auf Anlass des Reichs-

Marine-Ministers Duckwitz nach Frankfurt berufen, bei Aufhebung der pro-

visorischen Reichsbehorden von Stuttgart uber Antwerpcn nach Newyork
ausgewandert, dort eine Zeit lang Sekretar der Gesellschaft fur Geographie
und Statistik, Verfasser einer Earte von beiden Amerika, Sammler und Ver-
kaufer von Autographen aus dem grossvaterlichen Nachiass, starb in Newyork
1860 mit HinterlaBSUDg von Familie; d. Wilhelm, geboren 1818, Taufkind
on Olbers, Landwirt, 1861—73 Generalsekretar des landwirtschaftlichen
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ZeBtralvereina in Oldenburg, teit 1874 in Bremen wohnhaft, einer der Haupt-
gewanrsm&nner for Familiennaohrichten and Besitzer yieler Andenken, hinterliesa

nrei Tochter; e. Heinrich, geboren 1821, hannoverscher Foratmann, gestorben

1686; I Adelheid, geboren 1824, verehelichte Poser, lebie in Milwaukee (Wise.);

g. Charlotte, geboren 1831, yerwitwete Oberftrster Bodecker in Liebenaa,
Besitxerin von Familienportr&ts, Tagebuobern und anderen Manuskripten

;

h. Albertine, geboren 1834, verehelichte Obersteuerinspektor Niemeyer, ge-

itorben 1860.

Johann Friedrich Schroter starb alfl pensionierter Amtmann; die Vor-
mttnder der minderjahrigen Kinder beschlossen damals, das zweite und letzte

Frsuenhofer'sche Teleskop der ehemaligen Sternwarte zu verkaufen. Der Sohn
gedachte die 8tatte der Sternwarte durch einen Denkstein mit der Inschrift:

Hie tram erexit selenae Johannes Hieronymus Schroeter zu kennzeichnen.
Der bannoversche Landtag soil die Eosten des Denksteins bewilligt haben;
derselbe wurde jedoch nicht errichtet Eine kleine Abhandlung uber Nebel-
flecke am Schwerte des Orion, die auf Beobachtungen vom Januar bis April
1817 beruht, ist im Manuskript erhalten, wie es scheint, der einzige astrono-

misehe Yerauch. Mehrere Stucke leiner Korreapendenz, namentlich mit Harding,
Kegen vor.

Schumacher, Heinrich Christian, (geboren 3. September 1780 zu
Bramstedt in Holstein, gestorben 28. December 1860 zu Altona) wurde an letzt-

genanntem Orte erzogen und studierte Jurisprudenz, Mathematik und Astro-

nomic in Kiel, Jena und Gdttingen. 1805 wurde er in Dorpat, wo er Pfaff

and Knorre kennen lernte, juristischer Privatdozent, 1807 kehrte er naoh
Altona zurOck und war im September 1809 etwa ein Jahr lang bei Gauss;
fergl. des Letzteren Briefweohsel mit Bessel S. 108. Aus Lilienthal stammende
Briefe von Bessel an Schumacher sind in Kdnigsberg aus der Zeit yon No-
fember 1809 bis Marz 1810 erhalten. Schumacher wurde 1810 ausserordent-

licher Professor der Mathematik in Kopenhagen. 1813 Direktor der Sternwarte
in Mannheim, 1815 ordentlicher Professor der Astronomie in Kopenhagen und
Direktor der dortigen Sternwarte. Ihm wurde die Yermessung des Hamburger
Gebiets 1816 und die D&nemarks 1817 ubertragen; erst im letztgenannten

Jahre begannen die Yorarbeiten for die Sternwarte in Altona.

Tiarks, Johann Ludwig, (geboren 10. Mai 1798 zu Wadde-
warden, gestorben 1. Mai 1837 zu Jever) wird yon Gauss unterm 14. Januar
1810 als Nachfolger yon Bessel empfohlen; er war damals bei den Angehdrigen
des Astronomen Vidal, der am 2. Januar 1819 in Paris starb. N&heres Gauss-
Besiel'scher Briefweohsel S. 110 und 111, Olbers-Bessel'soher I, S. 221, Schu-
maeher-Gausa'scher I, S. 51. Anfang 1811 erschien Tiarks nach einer Notiz
Ton Sehroter in Bremen und verkehrte da besondera mit Professor Mertena,
der ihn auoh 1816 in London bei Sir Joseph Banks besuohte, wo- er Gehulfe
fur Naturalien-Kabinet und Bibliothek war; vergl. Biographie Bremer Natur-
foneher und Aerzte S. 342 und Schumacher-Gauss'scher Briefwechsel I, S. 71.

Im Jahre 1817 warde Tiarks Unterbibliothekar im British Museum una Astro-

Bom fur die Canadische Grenzkommiasion , wortlber Harding dem jungen
Schroter schrieb. Hinsichtlich Tiarks, findet sich mehr in Schumacher's Astro-

Boodschen Nachrichten I, S. 433, Y, S. 225, YI, S. 400, bowie in Gehler'a

Pbysikalischem W5rterbuoh II, S. 109, IH , S. 913; auoh Works published by
the Commissioners of Longitude XXY und aXYI.

Tiflchbein, Georg Heinrich, (geboren 1753 zu Marburg, gestorben

4 Mirz 1848 zu Bremen) war zweiter Sohn des seit 1751 yerheirateten, sohon
1757 als Uniyersitats-Mechanikus in Marburg verstorbenen Johannes Tisohbein,

betrieb zuerst Mechanik, liess sich aber in Bremen etwa 1785 als Kupfer-
tteeher nieder. Er yerfertigte 1789—1791 fur den ersten Band des Schrdter'-

schen Mondwerks 43 Tafeln und erscheint 1790—1793 mehrfach auf der Lilien-

thaler Sternwarte als „ein mit beaonders guter Sehkrafb ausgestatteter Beob-
achter*; vercL Kronographischea S. 40 und 42, Aphroditograpisches S. 91 und
112. Sein Yetter war Anton Wilhelm Strack (geboren za Hagen 1758), ein

Sohn yon Johann Heinrich Strack und Luise Margarethe Tischbein, Buckeburger
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Hofmaler, (Vater del bekannten ArchUekten), der das Bild von Sohrftter malt©,

welches Tischbein 1791 „ium Andenken" in Kupfer stack. Dieser heiratele

1796 Sophie Margarethe Ptannkuche (geboren am 20. September 1766, gestorben

5. Jannar 1844), Tochter des Lilienthal-Tniper Pastoreu (1732—1806), der erne

Schrifc Gber das Herzogtum Verden and fiber seine Pfarrei verfaaste. Tisch-

bein hatte zwei Tochter, 1797 nnd 1800 geboren. Die Stiche der Murtfeldt'-

sohen nnd der Heineken-Gildemeister'schen Karten von Bremen nnd viele kleinere

anf Bremen bezngliche Sachen stellte er her. Dabei setzte er auch noch 1796

die Arbeiten fur SchrOter fort, Eelbst noch nach dem Brande von 1813; er er-

neute z. B. noch einige Tafeln fur das Marswerk. 1807 war er in Gottingen
bei Harding, fur dessen S.ernkarten er die Platten zeichnete. 1816 gab er ein

neues Portrat von SchrStor herans. Weil er ein Vetter des bekannten, sis

Neapolitans bezeichneten Malers Wilhelm Tischbein war, findet sich uber ihn

Einiges in del Letzteren von Carl Schiller 1861 herausgegebenen Selbst-

biographie, z. B. I, 8. 9 nnd 10, sowie die Stammtafel.

Uhlhorn, Dietrich, (goboren 8. Juni 1764 zu Bockhorn, ffestorben

5. Oktober 1837 za Greveobroich) war in teinem Geburtiorte MeohanikuB 1791

bis 1802 nnd dann 1802 bis 1810 in Oldenburg; darauf zog er nach Greveo-
broich, Regierungsbezrk Dusseldorf. Seine beiden ersten Verdfien'lichuogen

waren 1804 Beitr&ge zur Verbesserung des Muhlenbaues, gekrdnt von der

Hamburger Gesellschaft zur Bef5:derung der Kunste nnd Gewerbe. nnd 1809

Entdeckungen in der hoher:n Geometric. Der Lilienthaler Aufentbalt ergiebt

sich 8us dem noch ungedruckten Teil der Korrespondenz von Bessel mit Olbers.

Weissmantel, Johann Karl, war Doktor der Rechte^ Vormund-
schaftsbeamter und Anwalt in Erfurt. Ueber sein Leben ist wenig bekannt;
seine Mutter scheint die 1745 in Erfurt gestorbene Frau Rentmeister Anna
Barbara Weissmantel gewasen zu seln ; seine Frau Magdalene Judith Christiaoe

geb. Zteeler, heiratete er am 7. September 1773. Er war am 15. Juli 1797 in

Lilienthal; vergl. Beitrage If, S. 333. Im Jahre 1803 nahm er Friedrich SchrOter

auf. der in Erfurt hohere Studien beginnon sollte; spater wird er als Bflrger-

meister bezeichnet.

VOX! Zach, Franz Xaver, (geboren 13. Juni 1754 zu Pest, gestorben
2. September 1832 zu Paris) war seit 1780 Professor der Mechauik ; bei aeinen

darauf folgenden grosseu Reisen in London mit dem s&chsischen Gesandtcn, dem
GrafeQ Heinrich von Brtihl bekannt und befreundet geword >n, entdeckte er 1784

in London die Harriot'schen Manuskripte, uamentlich die auf den Kometen von
1784 bezuglichen, deren Bearbeitong deu Hauptteil der ersten astronomischen
Schrift von Bessel ausmachte; vergl. Bode, Sammlung astronomisoher Ahhand-
lungen, Beobachtungen und Nachrichten 1, S. 1—41. Er war seit 1786 Direktor

der Sternwarte, deren Bau Herzog Ernst II von Saohsen-Gotha (f 1804) anf

dem Seeberge 1791 begann, veroneutlichte aber seine erste Zeitschrift erst

spater. 1798 und 1799 erschienen in je % Banden die Allgemeinen Geogra-
phischen Ephemeriden; die weiteren Jahrgange, die von A. C. Caspari nnd F.

J. Bertuoh redigiert wurdeu, schieden „Alles aus, was zur Astronomic gehfet;*

vergl. V (1800), S. 8. Hierauf begann von Zach 1800 seine monatliche Korre-
spondenz zur BjfOrderuna der Erd- und Himmelskunde, von welcher der Jahr-

gaog aus zwei Banden besteht Im namliohen Jahre maohte er die Reise

nach Bremen und Lilienthal; in einem Briefe vom.3. Oktober 1800 l&sst er

dort ausser den Verwandten von Olbers auch den kaiserlichen Reichshofrat

Theobald Karl von Yrintz und den franzdsischen Oberst Paulin Clement grussen.

Die Redaktion der Monatlichen Korrespondenz legte von Zach trotz seiner vielen

Reisen erst 1814 nieder. „Nach den Mittdlungen eines vieliahrigen Freundes
von Zach's* gab 1850 J. G. Galle in dem Register zur monatlichen Korrespon-
denz eine Biographie heraus.
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in.

Ufochrlchten Ton der Ortschaft liilienthal.

Das kleine Lilienthal bei Bremen ist bisweilen fur eine erhebliche Ort-

schaft gehalten worden: wie denn z. B. Parizot sagt: „Mit dem Namen Lilien-

thal ist der Name Scnroter auf immer untrennbar verbunden." Lilienthal

liegt nach Gildemeisiers Berechnung unter einem Winkel von 46° 46' sud-

westlioh von Bremen. Der Ort, nlcht das Amt, zahlte 1880 in 115 Wohn-
hausern 886 Einwohner nach C. Tornee, Geschichte Lilienthals (Lilienthal

1884), einer Sammlong von Artikeln, die in der Wumme-Zeitung zuerst er-

echienen sind. Der Deich wurde zuerst gegen 1780 mit Hausern besetzt; die

erste steinerne Wummebrueke stand 1756—1813; der Neubau, wie auch die

VerbesseruDg der Wasserverbindung mit Bremen begann erst 1817. Lilien-

thals geographische Lage ist far die Yermessang der gesamten Umgebung von
Bremen wichtig geworden. Vergl. H. Friedrich Geisler, die Vermessung des

Bremischen Staates durch Gildemeister nnd Heineken 1790—1798 in den Ab-
handlnngen des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen VIII (1884),

S. 113 ff., wo auch Arbeiten von Schroter und Harding gelegentliche Er-
wahnung gefunden haben; der Erstgenannte nberzeugte sich jedooh von der
Unrichtigkeit der bisherigen Angaben nlcht erst 1784, sondern schon im Oktober
1782. Damals bestimmte Schroter die PolhOhe seines Sternwartenplatzes anf
53 o 34 9«. sebr bald gelangte er zu etwas genaueren Resultaten, von denen
znletzt 53 ° 8

' 25 u festgebalten warde ; vergl. Astronomisohes Jahrbach XIII,

S. 225 ff. Am 22. Februar 1816 schrieb in GSttingen Harding an Gildemeister:

„Ich habe die Polhohe von Lilienthal aufs neue berechnet; die Resultate haben
mich in Erstannen gesetzt, sodass ich behaupten kann, dass wederZich, noch
irgend jemand besser Hohen ffemessen habe als Sie; Lilienthals Polhohe betragt
53° 8 ' 29 *. Geisler (a. 0. S. 174) ftthrt Lilienthals Breite nach Berechnungen
von Eberhard Cluver auf 53 ° 8 ' 34, 947 * an. Die Ergebnisse der neuesten
staatlichen Vermessungen sind noch n :cht bekannt; der 1888 im Lilienthaler

Amtsgarten fur die Sternwarte errichtete Gedenkstein bezeichnet als Breite
53° 8* 27 ". Die Lange, die 26° 34' 34" von Ferro betragt, ist natflrlich

viel leichter zu bestimmen gewesen.

Die altere Geschichte von Lilienthal fiadet sich, abgesehen von den
Tornee'schen Artikeln, dargestellt in J. H. Pratje, Altes una Neues aus den
Herzogtiimern Bremen und Verden Xn, (17dl) S. 148—160 und Peter
von Kobbe, Gesch chte und Landesbeschreibung der HerzogtQmer Bremen und
Verden I (1824), S. 60-67. Zuerst erscheint der Name im Bremischen Ur-
kundenbuch I, No. 165, S 195, zum Jahre 1230; vergl. auch Hermann A.
Schumacher, die Stedinger (1865) 8. 177. Ueber die Lilienthaler Kirche handelt
Wilhelm H. Mithoff, die Kunstdenkmale und Altertumer im Hannoverschen
V (1878), S. 62. Das Klostersi"gel zeigt die Maria mit dem Kinde zwischen
zwei Lilien.

Die eigentumlichen Gerichtsbarkeits-Verhaltnisse werden in Joh. Wilh.
Honert's Nachricht von dem Eirchspiel Sankt Jurgen im H*rzogtum Bremen
1762 besprochen. Wahrend der Schroter'schea Verwaltung wurde der dortige
Galgen zwei Mai benutzt: 1788 und 1810. Im letztgenannten Jahre brach
zwischen dem Amt und dem „Senat der heiligen Bdmischen Reichsstadt
Breaien^ wegen Exzesse des Bremer Camerarius ein Streit aus, der vom
Marz bis August zu ziemlich scharfem Schriftenwechsel fuhrte, aber unter
Yermittlnng von Olbers beigelegt wurde. Merkwurdiger Weise ist die
Schenkung der Domaae Lilienthal, die Napoleon 1811 verfugte, ganz in Yer-
geBsenheit geraten. Der Beschenkte, Felix Julien Jean Bigot de Preameneu
(1750—1825) war seit 1808 der Nachfolger von Portalis im franzflsischen Kultus-
ministerium; von Schroter's Briefwechsel mit ihm liegen mehrere Proben vor.
Das bekannteste Ereignis der Schroter'schen Zeil bildet die ZerstOrung der
Ortschaft durch die Franzosen. Abgesehen von Briefen, schildert diesen Miss-
branch der Eriegsgewalt am ausfuhrlichsten ein zu Trupe im Februar 1814
geschriebener Bericht im Hannoverschen Magazin fur 1814 (1815) S. 929—942,
welcher die Ueberschrift tragt : „Das astronomische Observatorium zu Lilienthal."
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Die Verwendung der fur Lilienthal anfgebrachten Unterstutzungsgelder, welche

meistenB die Domane nicht mit betrafen
{

lag nur zuerst in Schroter's Hand;
schon am 7. Mai 1818 wurde eine Kommission eingesetzt, deren President der zeit-

weilige Maire D. Dittmer war ; Schroter ubertrug diesem alsbald die Reonnunss*
fuhrung. Die Verwaltung des Untersttttzungsfonds dauerte viel langer als das

Leben von Schrdter, funrte aber doob zu Verunglimpfungen des Letzteren.

Die betreffenden Akten, die mit Erlaubnis der zustandigen Beh5rden mebrmals
darcbgeseben sind, gestatten nicht den geringsten Argwohn wegen Scbrdter's

nnd seiner Freunde Ehrenbaftigkeit ; wobl aber geben sie Zeugnis einerseits

yon den ublen Folgen des Amtspebeimnfsses nnd dem bureankratiscben Wesen,
andererseits von dem immer spionierenden Bauernargwohn, der meist von ganz

falscben Voraussetzungen ausgeht, z. B. in diesem Falle von der Annahme,
dass das grossbritanische Parlament einmal besondere Gelder fur die Ortschaft

Lilienthal bewilligt babe. Bei schriftlicher Erledigung der Angelegenbeit Eode
Mai 1825 ist nach genauester Prufung aller Reohnnngen die verwaltung vom
Anfang bis zum Ende fur durobaus sacbgemass erachtet worden; jedenfaUs

haftet an Schroter keinerlei Makel.
Der Amtsbauptmann Fr. Grimsebl pflanzte 1869 zwei Rotbuchen an die

Stelle des Uraniatempels, die ihm der FSrster Werner, die rechte Hand der

Lilienthaler Amtleute seit von Hodenbergs Zeit, angab; der Landratsvertreter

R. von Spillner erricbtete 1888 einen Denkstein an der Stelle des Observatorinms,

die durch die Grundmauorn festgestellt wurde.
Nahere Auskunft fiber die Lage des Lilienthaler Amthauses, seine Um-

gebung, besonders uber die Oertlicbkeiten* der Scbroter'schen Observatorien,

giebt der Abschluss gegenwartiger Schrift: ein 1888 auf R. von Spinner's

Yeranlassung von J. D. Bruning angefertigter Grundriss.
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Zur Geschichte

des naturwissenschaftlichen Vereines.

Von

Franz Buchenau.

(Vergl. die beiliegende Tabelle).

Immer strebe sum Qansen, and kannst
Da selber kein Oanzes

Warden, als dlenendes Oiled schliess an ©in

Oanzes Dich an.

Die franzdsische Zeit hatte, wie dies von Herrn Dr. Focke

in dem diese Festschrift einleitenden Aufsatze eingehender dar-

gelegt worden ist, den kleinen Bremer Staat geistig and materiell

verannt zarfickgelassen. In das rege Geistesleben, durch welches

Bremen nm die Wende des Jahrhunderts sich aoszeichnete, waren

die schweren Jahre von 1806 bis 1813 verwflstend hineingefahren

;

sie hatten den Kreis bedeutender Manner, welcher sich damals

in unserer Stadt znsammengefonden hatte, gesprengt and die

Zahdrerschaft, welche ihren Yortr&gen mit reger Teilnahme gefolgt

war, ihnen entfremdet. — Das nicht unbedeutende Yerm5gen,
welches die Stadt im Jahre 1803 durch den Beichsdepatations-

hauptschluss erlangt hatte, war aofgezehrt, die Stadt mit Schulden

fiberh&oft and ihre Bflrger verannt Ueber Deutschland lagerte

sich nach den Freiheitskriegen die schwere Zeit der Abspannung.

Philisterhaftigkeit des Bflrgerstandes, ftngstliche Scheu der Begie-

rongen vor jedem Fortschritte and jeder freien geistigen Begnng
Bchnfen eine dnmpfe Geisteslaft, in welcher das Polizeiregiment

seine Triomphe feierte, die exakte wissenschaftliche Forschung

aber in natnrphilosophischen Wortspielereien unterzugehen drohte.

Die edelsten Geister der Nation flQchteten ans der erb&rmlichen

Wirklichkeit weg zn den Werken des Altertums, das Yolk aber

hatte das Yerst&ndnis der eigenen klassischen Litteratur fast ein-

gebflsst Dieser Bichtnng der gesamten Nation konnte sich die

einzelne Stadt nicht entziehen. Das Leben in Bremen blieb im
zweiten and dritten Jahrzehnt unseres Jahrhanderts tlberaus eng.

Selbst die Grflndung Bremerhavens (1827) brachte hierin znn&chst

noch keinen Wechsel. Indessen stieg doch die Wohlhabenheit in
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den langen Friedensjahren sehr, and in den vierziger Jahren kehrte

der freiere Ausblick in die Zukunft and der Mat za grdsseren

Untemehmangen wieder. Die vierziger und fttnfziger Jahre kdnnen
als die Glanzzeit des unternehmungslustigen Bttrgermeisters Duckwitz
bezeicbnet werden. Das Jahr 1847 brachte anserer Stadt die Er-
offnung der drei wichtigsten Verkehrsmittel der Neuzeit: der Eisen-

bahn (nach Hannover), der Seedampfschiffahrt (nach Newyork)
and des elektrischen Telegraphen (nach Bremerhaven). Aber erst

die grosse Erschtttterung der Geister im Frtthjahre 1848 fQhrte

for das geistige Leben den so dringend wtinschenswerten frischeren

Zug herbei. Auch diese Erschtttterung vernichtete manches Gate;
aber ihr Segen ttberwog doch ungemein. Durch die Beteiligong

s&mtlicher Bttrger an den Staatsgeschaften vermittelst der Wahlen
wurde das Bedttrfnis nach besserer Bildung in weite Volksschichten

getragen; die Schulen warden reformiert, nicht wenige neue er-

richtet and zu diesem Zwecke viele jange Krftfte von aasw&rts
herbeigezogen. Die Trftger der wissenschaftlichen and kttnstlerischen

Bestrebungen, welche bis dahin zusammenhangslos zwischen der
handel- oder gewerbtreibenden Mehrheit der Bevdlkerang gelebt

batten, empfanden von Jahr zu Jahr mehr das Bedttrfnis des
Zusammenschlusses. Das erste Produkt dieses Triebes auf An-
naherung war der am 13. April 1856 gegrttndete Kttnstlerverein,

mit welchem wir spater in so nahe, bis zur Gegenwart unterhaltene

Beziehungen treten sollten. Ihm folgte bald, am 8. Marz 1857,
der Gartenbauverein and am 19. Mftrz 1862, infolge der Anregang,
welche die beim Baae der alten Btirse gemachten Funde gaben,
der Verein fttr Bremische Geschichte und Altertttmer.

Fttr die Freunde der Naturwissenschaften lag die Sache
einigermassen schwierig. Der Museumsgesellschaft stand noch die

alte (durch die wichtigsten Statutenparagraphen geschtttzte) Tradition,

dass die Pflege der Naturwissenschaften ihre Aufgabe sei, zur

Seite; sie unterhielt ein Naturalienkabinet, welches freilich nor
durch eine gut bestimmte und und wohl konservierte Vogelsammlung
beachtenswert war, and eine Bibliothek, die zwar manche wertvolle

naturwissenschaftliche Werke enthielt, aber doch fttr ernste Studien

nur auf dem ornithotogiachen Gebiete ausreichte. Beide Samm-
lungen waren dem Publikum ziemtieh leicht zuganglkh, dock Mieb
jede Mitwirkung bei der Aaschaffung auf den engsten KreU der
Muaeumsdirektion beschr&nkt; Jahresberichte waren ttberdiea nicht

ttblich, and so konnte ein regeres Interesse des Publikuaw- an
jenen Instituten nicht aufkommen. Das Museum bildete daher in

jenen Jahren eher ein Hindernia als ein BefftrderuAgsmittel fQr

den Zusammensehlus* der auf natarwissenschaftlkhem Gebiete

¥orwftrtsstrebeaden Elemente. — Die Yersuche, die Masrams-
gesellschaft aelbst im Geiste ihrer aken Statuten za reorganiuertn,

acheiterten bereits in den ersten Stadien der Besprechung innerbalb

des Kreiaes der Direktion (1863). Ebensoweoiggekng ein orgaAischer

Anaehluss der neuen Bestrebungen an die Gesellschaft, welche sich

nur noch als geseUiger Klub ftthlte* Es blieb ladigftch eia ftusser-
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lkhes Vertragsverh&ltnis iiber, welches der Zersplitterung der
Sammlungen an Bttchern und Naturalien dadurch vorbeugte, dass
der neu zu giiindende Verein auf alle seine Erwerbungen zu
guneten des Museums verzichtete und dagegen die sehr bescheidene

Gegengabe eines Lokales fiir seine Yersammlungen erhielt.

Der naturwissenschaftliche Verein trat auf Grand eines sorg-

faltig erwogenen Statutenentwurfes und des vorstehend bezeich-

neten Vertrages am Donnerstag, den 17. November 1864 — die

Versammlung fand in dem oberen Saale der jetzt (1888 und 1889)
abgetragenen alten Bdrse statt — in das Leben.*) Folgende drei

Grunds&tze waren von vornherein ftir seine Begrtinder massgebend

:

1) vdllige Zuganglichkeit fdr jeden ehrenwerten Btirger

Bremens, welcher sich fflr die Fortschritte der Naturwissenschaften

interessiert, oder die Zwecke des Vereins zu fdrdern wiinscht,

2) gemeinniitzige Thfttigkeit des Vereins fiir unsere Stadt,

3) Ausdehnung seiner Forscher-Thfttigkeit auf den ganzen
deutschen Nordwesten.

Diesen Grandsatzen ist der Verein stets treu geblieben. —
Die Mitgliedschaft konnte und sollte nicht auf den sehr kleinen

Ereis selbstftndig arbeitender Naturforscher unserer Stadt beschrankt

werden. Die Griinder des naturwissenschaftlichen Vereins waren
sich vielmehr dardber klar, dass dieser Kreis in unserer Stadt zu
klein sei, urn die Wahrscheinlichkeit eines dauernden frischen

Lebens zu sichem. Durch die Beteiligung weiterer Kreise hofften

sie dem Vereine die Lebensluft des allseitigen Interesses zuzu-

fiihren, wenn auch infolge davon den Fachleuten manche Schranken
fQr die Vortrage und Mitteilungen auferlegt wttrde. — Von diesem
Gesichtspunkte aus erschien auch eine regelmftssige Berichterstattung

ttber die Sitzungen wichtig, und wurde sie daher schon im Laufe
des ersten Winters eingerichtet. Diese Erwftgungen haben sich

im Laufe der Jahre als richtig erwiesen.

Gemeinntltzigkeit seiner Bestrebungen hat den Verein unaus-
gesetzt geleitet. Von diesem Gesichtspunkte aus allein liess sich

die Weggabe alles erworbenen Eigentumes an Biichern und
Naturalien, zunachst an die Gesellschaft Museum und dann (seit

1873) an die Stadtbibliothek und die stftdtischen Sammlungen fiir

Naturgeschichte und Ethnographic vertreten. Er rechtfertigte auch
die Aufstellung der Wettersaule am Bischofsthor (1882), die Ein-

richtung der maritimen und meteorologischen Beobachtungen auf

dem Leuchtschiffe Weser (seit 1875) und so manche andere Be-
strebung, fiber welche noch zu berichten sein wird. — Wollte aber der
Verein nach diesen Seiten hin die Sicherheit einer lftngeren Dauer
gewinnen, wollte er sich und den Behorden unserer Stadt die

Gewissheit verschaffen, dass er dauernd im stande sein werde,

die fQr wissenschaftliche Zwecke sehr geringen Mittel unserer Stadt

zu ergftnzen, so musste er notwendig die Erwerbung eines eigenen

* Der junge Verein erhielt auf Gnmd der eiogereichten Sfataten unterm
12. April 1865 vom Hohen Senate die Rechte einer juristischen Person.
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Kapitalvermdgens erstreben. Es kann ja nicht ausbleiben, dasB
ein Verein, welcher auf die allgemeine Teilnahme der Bevolkerung
angewiesen ist, von den wechselnden geistigen Str5mungen, von
dem Aufschwnnge oder dem Niedergange des Erwerbslebens, ja
teilweise auch von der Mode abh&ngig ist. Zur Uebernahme
dauernder Verpflichtungen erschien aber nor eine Vereinigung
ffihig, welche nicht all ein auf die mehr oder weniger schwankende
Hohe der Jahresbeitrftge ihrer Mitglieder angewiesen ist, sondern
ausserdem einen einigermassen festen Riickhalt hat. Yon diesem
Gesichtspunkte aus wollen die Bestrebungen des Yorstandes auf
Ansammlung eines eigenen Kapitalfonds beurteilt sein; von ihm
aus wird die besondere Freude verst&ndlich werden, mit welcher

die Begrundung der Stiftungen, deren Yerwaltung uns ubertragen

ward, begrttsst worden ist.

Die Ausdehnung seiner Forschungen ttber unsere Stadt und
deren nfthere Umgebnng hinaus auf den ganzen deutschen Nord-
westen wurde dem Yereine noch besonders durch den Umstand
nahegelegt, dass die nordwestdeutsche Tiefebene zwischen der Elbe
und der holl&ndischen Grenze und von dem Fusse der letzten

Hiigelketten bis zur Nordsee einen sehr natttrlichen Terrainabschnitt

darstellt, fiir welchen Bremen als einzige Grossstadt den natur-

gemassen 'Mittelpunkt bildet. Die Parole : „Bremen der wissen-

schaftliche Mittelpunkt des deutschen Nordwestens" wurde daher
bald nach der Errichtung des naturwissenschaftlichen Yereines in

einem im Januar 1867 im Kiinstlerverein gehaltenen Yortrage aus-

gesprochen. Ihr entsprechend bewilligte der naturwissenschaftliche

Verein wiederholt Mittel zu Untersuchungen im deutschen Nord-
westen und suchte zugleich seine Abhandlungen mehr und mehr
zu einem Repertorium ftir alle Arbeiten ttber dieses Gebiet zu

machen. Ihr entsprechen auch die Beschliisse des Yereins vom
27. Februar 1871, liber die Einrichtung einer ausw&rtigen Mitglied-

schaft und vom September 1887, fiber die Yersendung seiner

Abhandlungen an die Bibliotheken der offentlichen hdheren Schulen

im deutschen Nordwesten.
Urn aber die Thfttigkeit des naturwissenschaftlichen Yereins

vollstandiger wurdigen zu kdnnen, wird es notwendig sein, sich in

die Zeit zuriickzuversetzen, in welcher er in das Leben trat, also

etwa an das Ende des Jahres 1864. — Beginnen wir mit dem
engsten Kreise, mit unserer Stadt selbst. — Bremen besass damals
erst nach zwei Seiten hin Eisenbahnverbindungen, nach dem Binnen-

lande (Hannover) seit 1847 und nach der Seekiiste (Bremerhaven)
seit 1862; nach Hamburg und Oldenburg unterhielten Schnell-

droschken eine zwar regelm&ssige, aber nach den heutigen Begriffen

schreckliche Yerbindung. Im Mftrz 1864 war endlich nach langen
Verhandlungen ein Vertrag der Uferstaaten ttber die (in sehr

bescheidenen Grenzen sich haltende) Korrektion der Unterweser zu
stande gekommen, eine Verbesserung, deren Notwendigkeit Hannover
Jahre hindurch bestritten hatte. Vier verschiedene Postverwaltungen

teilten sich noch in den Brief- und Paketverkehr. Die trans-
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atiantischen Telegraphenkabel waren bis dahin nur zum Lallen

gebracht worden and verstummten dann bald; die bleibende tele-

graphische Verbindong mit Nordamerika worde erst am 27. Juli 1866
erreicht Der Bremische Handel bestand ganz Qberwiegend in

Auswandererbeftrderong and in Einfuhr grosser Mengen von Roh-
produkten, unter denen Tabak, Banmwolle and Reis die ersten

Stellen einnahmen. Petroleum, von dem im Jahre 1860 die ersten

wirklichen Sendongen nach Europa gekommen waren, hatte sich in

den Jahren 1861 and 62 in fast alien zivilisierten L&ndern Eingang
Terschaflft, and seine Einfuhr, von der Bremer Bdrse mit Eifer and
Thatkraft betrieben, war in raschem Aofschwonge begriffen. —
Yon Banken bestanden damals in Bremen nor die Bremer Bank
and eine Agentar der nieders&chsischen Bank. Der norddeatsche

Lloyd hatte die schweren Schicksalsschlftge, von denen er w&hrend
der ersten Jahre seines Bestehens in fast ononterbrochener Folge
betroffen worden war, ttberwonden and befand sich in einer Periode

gflnstiger Entwickelong. In Nordamerika tobte seit drei Jahren
der grosse BQrgerkrieg, in welchem am die Befreiang der Sklaven

gek&mpft worde, and erst 1864 trat die Ueberlegenheit des Nordens
deutlich hervor.

Die allgemeine Wehrpflicht war in Bremen (and dem ganzen
deutschen Nordwesten) noch anbekannt; die jongen Leute, welche
in das praktische Leben eintreten wollten, verliessen die Schule

nach der Konfirmation ohne jede Rttcksicht auf den Schulkursus,

sobald das Eontor oder die Werkstatt ihre Dienste verlangte.

Im Leben der deutschen Nation war dorch den Einfluss des
itahenischen Krieges (1859) die schwer auf dem Volke lastende

Reaktion gebrochen worden. Die Sehnsacht nach nationaler Einheit,

seit Menschenaltern immer weitere Kreise erfassend, hatte seit

den Ereignissen dieses Jahres, welche die Ohnmacht des deutschen
Bundes and den Zwiespalt der beiden deutschen Grossm&chte vor
Aller Augen klar legten, die Form einer sehr bestimmten Forderang
angenommen. Es war die Zeit des Nationalvereins, der Wehr-
vereine and der deatschen Schtttzenfeste, deren zweites 1865 in

unsern Maaern gefeiert warde. Einige kleine Kttstenstaaten ver-

handelten mit Preassen fiber den Schatz ihrer Flagge and waren
bereit, zu diesem Zwecke zur Vergrdsserong der preossischen

Flotte beizutragen, w&hrend Hannover, der „deutsche Admiralstaat"

beabsichtigte, eine Hannoversche Kanonenboot- Flotille zu bauen,
fQr welche im Lande gesammelt worde. Zum ersten Male nach
langen Jahren erfreute sich die Nation an den Rahmesthaten des
dentsch-d&nischen Krieges (1864) and ahnte eine bis dahin unge-
wohnte kraftvoll-nationale Politik, wenn deren Ziele auch von den
Fernerstehenden noch nicht deutlich erkannt werden konnten.

T&chtige Leistongen auf alien Oebieten waren das Ziel der ftthrenden

Kreise.

Aof dem internationalen Gebiete der Erwerbsthfttigkeit and
der Wissenschaft war es eine schdne Zeit des Fortschrittes. Die
zweite Weltaasstellang (1862 za South-Kensington bei London)
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hatte den Oewerben and der Fabrikth&tigkeit einen m&chtigen
Anstoss gegeben. In der Physik war die Lehre von der Einheit

der Kraft nach langer Nichtbeachtung in das allgemeine Bewasstsein
eingedrungen and durch die Entdeckung der Spektralanalyse (1860)
ein mftchtiges nenes Hftlfsmittel zur Erforschung der Bestandteile

des Erdk&rpers wie der fernsten Gestirne aufgefunden worden. Die
Versuche, das elektrische Licht nutzbar zu machen, batten dagegen
nnr negative Resultate ergeben. In der Chemie erfuhren die

theoretischen Anschauungen eine bedeutsame Erweiternng durch
den sich in jener Zeit vollziehenden Uebergang von der Typen-
zur Valenztheorie, and auch auf technischem Gebiete wurde durch
Auffindung der Teerfarbstoffe eine vollst&ndige Umwalzung be-
wirkt. — Die Geognosie erfuhr durch den Einfloss Lyells eine

vdllige Umgestaltung ihrer Grundgedanken. In der Versteinerungs-

kunde wurden rasch aufeinanderfolgend sehr bedeutsame Ent-
deckungen gemaeht.

Am tiefgehendsten aber war die Bewegung auf dem Felde der
organischen Naturwissenschaften. Hier hatte wenige Jahre vorher

(1859) ein Ereignis stattgefunden, wie es erschtitternder, aber auch
befruchtender niemals in einer Wissenschaft eingetreten ist, die

Publikation von Charles Darwin's Werk : aber den Ursprung der Arten
im Tier- und Pfianzenreiche. Die Einheit der organischen Natur
war mit einem Schlage zu einem Axiome der Wissenschaft ge-
worden, welches in alle Arbeitsstfttten hinein als ein neuer Leitstern

strahlte. Ob die unbegrenzte Variation, der Kampf urns Dasein
und die natiirliche Auswahl als genttgende Erklftrung fttr die Ab-
grenzung der Arten anerkannt oder bestritten wurden, war von
geringerer Wichtigkeit; aber die verschiedensten Wissensgebiete
(wie die Biologie, die Pflanzen- und Tiergeographie, die Morpho-
logic, die Lehre von den Versteinerungen) erfechienen pldtzlich in

einer ganz neuen Beleuchtung, alle zu einem wundervollen Baue ver-

einigt, in welchem jede Saule eine ganz neue Bedeutung gewonnen
hatte. — Das BedUrfnis nach Austausch und Verst&ndigung
zwischen den Vertretern der verschiedenen naturwissenschaftlichen

Disziplinen war damals ganz besonders rege geworden, und so

begreift es sich, dass die treibenden Krftfte zur Schaffung eines

alien gemeinsamen Mittelpunktes hindrftngten.

Der naturwissenschaftliche Verein wurde in einer Zeit er-

richtet, in welcher in unserer Stadt auf verschiedenen Gebieten

ein tttchtiges Vorwftrtsstreben herrschte. Grade ein Jahr nach
ihm (am 17. November 1865) trat der Verein fttr die Bewaldung
der BOrgerweide, welchem wir die Schaffung des Bttrgerparkes

verdanken, in das Leben, und in dem GrQndungs-Komitee linden

wir den Vorstand des naturwissenschaftlichen Vereins durch
mehrere Mitglieder vertreten. Die Einfflhrung des Einjfthrig-Frei-

willigen Militftrdienstes im Jahre 1866 brachte das vorhandene
Bildungsbediirfnis zum bestimmten Ausdrucke. Unter dem Ein

drucke, dass die Hebung der Schulen allein diesem Bedttrfnisse

nicht genUge, trat im Jahre 1867 ein Kreis von Mftnnem, vorzugs-
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wewe dem Vorstande des naturwissenschaftlichen Vereines ange-
borig, zur Erdrterung der Einrichtung einer Bremer Hochschule
zoflammen. Man plante die Errichtung von 8 Professuren (der

Geschichte, der Litteraturgeschichte, des See- and Handelsrechtes,
der Wirtschaftslehre , der Geographie, der Botanik, der Chemie
und der Physik) und der flir einige dieser Lehrsttthle notwendigen
wissenschafUichen Institute. Der Plan, flir welchen sich einige

massgebende Pers&nlichkeiten im Senate warm interessierten,

scheiterte jedoch , da die Leiter der demokratischen Partei der
Bfirgerschaft bereits in den Vorbesprechungen ihre Mitwirkung
versagten. Ueberhanpt stellte es sich bald heraus, dass die

Mittel unserer Stadt fttr viele der warm gehegten Plane nicht

aosreichten. Weder der erstrebte zoologische Garten, noch die flir

einen Teil des Bttrgerparkes geplante Anlage eines Zonengartens
tratin dasLeben. Das jetzt so bedeutende chemische Laboratorium
der Sanitatsbehorde erwuchs erst etwa zehn Jahre spater aus
ganz kleinen Anfangen und auf dem Boden des unmittelbaren Be-
dOrfhisses der Behdrden und der Bevdlkerung. Nur mit Mtthe
wnrde die Uebemahme der Bibliothek und der Sammlungen des
Museums, als diese Gesellschaft sich (1872) in einen reinen Klub
verwandeln wollte, durch die Stadt erreicht (1875), dabei aber die

Dotierung beider Institute auf das Karglichste Demessen. Auch
der finanzielle Aufschwung des naturwissenschaftlichen Vereines
entsprach nicht den gehegten Erwartungen.

Verfolgen wir aber das geistige Leben, wie es in den Sitzun-

gen des Vereines zum Ausdruck kam, so dttrfen wir mit Befriedi-

gung seine Frische und Vielseitigkeit hervorheben. Der Verein
Melt bis jetzt (Ende August 1889) 444 Versammlungen ab, in wel-

chen die grossen Fortschritte der Naturwissenschaften und der
Geographie regelmassig verfolgt wurden. Die wichtigen Bttcher

on Darwin : Variation der Tiere und Pfianzen im Zustande der
Zfkchtung (1868), iiber die Abstammung des Menschen und die

geschlechtliche Zuchtwahl (1871), ttber den Ausdruck der Gemttts-

kewegungen (1872), fiber die Befruchtungbei den Orchidaceen (1862),
fiber insektenfressende Pflanzen (1876) u. s. w. wurden ebenso wie
die Schriften von Wallace, Hackel und andere bahnbrechende
Werke und Aufoatze vorgelegt und besprochen, die Fortschritte

der Physik und Chemie verfolgt und zahlreiche fesselnde Ergeb-
nisse eigener Studien der vortragenden Mitglieder mitgeteilt ; viele

Vortrage waren der Astronomie, den Fortschritten der Meteorologie
und den neuen geographischen Entdeckungen gewidmet. Aus der
Ffflle des behandelten Stoflfes sei nur noch erwahnt: Die Vor-
fthrung des ersten praktisch verwertbaren Telephons (im November
1876 in den Raumen der Realschule beim Doventhor), des Mikro-
phons (1878), des Phonographen (1878 und 1879), des Photophons
(1880), der ersten Dynamomaschine (1881), ferner die Vortrage
fiber den Archaeopteryx, ttber die palaontologische Entwickelung des
Pferdes, fiber die Bildung der Steinsalzlager, aber Blitzableiter,

Telegraphen und Spektralapparate , aber die Leichtmetalle, die

1889. xr, 12
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Meteoriten und die Valenztheorie , fiber Bakterien and Pilze, fiber

die Bewegungen derGewftchse, fiber Eingeweidewtirmer, Gall- and
Schlupfwespen.

Vielfache Veranlassung zu Referaten gab der Uberaas rasche

Fortschritt der anthropologischen und praehistorischen Studien,

die Forschungsreisen und das Kolonialwesen. Der Fortschritt

unserer stadtischen Sammlungen und die Arbeiten der Moor-
versuchsstation wurden stets mit lebhafter Teilnahme verfolgt and
ebenso die Vortrage und Demonstrationen fiber das Klima und
das Grundwasser unserer Stadt, die Weserkorrektion, den Bau des
Freihafens, die Einrichtungen des Laboratoriums der Sanit&ts-

behorde und des Schlachthofes , fiber Deichwesen und Normalzeit.

Es schliesse sich hieran die Erinnerung an grdssere Fest-

versammlungen des Vereins. Am 20. Mai 1867 feierten wir die

fttnfzigjfthrige Wiederkehr des Tages der Eroffnung der Dampf-
schiffahrt auf der Unterweser durch Friedrich Schr5der. Der
Vorsitzende des Vereins, Herr Kindt, machte bei dieser Gelegenheit
aus dem reichen Schatze seiner Erinnerungen fesselnde Mitteilungen

fiber die ersten Schicksale jenes Unternehmens und fiber das Leben
des hochverdienten Mannes. Am 19. September 1869 beging der
Verein in Gemeinsamkeit mit dem Kttnstlerverein den hundert-

jahrigen Gebuitstag Alexander von Humboldt's; die Festversamm-
lungen des 26. Dezember 1871 und des 20. Februar 1873 waren
der Erinnerung an Johann Kepler, beziehungsweise Nicolaus

Kopernikus, gewidmet. An alien drei Abenden war Herr Professor

Scherk der Festredner, dessen hinreissende Begeisterung uns un-
vergessliche Feierstunden verschaffte. Es war daher selbstver-

stftndlich, dass der Verein eine Feier des ffinfzigjfthrigen Doktor-
jubilftums des verehrten Mannes (am Vorabende, 26. August 1873)
veranstaltete, bei welcher ich die Ehre hatte, den Jubilar Namens
des Vereins zu begrttssen. — Auch die 100., 200. und 300. Ver-
sammlung wurden durch Festvortr&ge gefeiert, welchen sich ein

geselliges Beisammensein der Mitglieder anschloss. Aus Veran-
lassung der hundertsten Versammlung erfolgte zngleich die Be-
grttndung der Kindtstiftung durch Herrn Andr6e Yon Kapff.

In inniger Beziehung mit unsern Vereinsabenden standen die

zusammenhangenden Vortrage, welche wir unsern Mitgliedern dar-

geboten haben, nftmlich : vierzehn Vortrage fiber die neuere Chemie
von Herrn Professor K. Kraut in Hannover (Winter 1873/74), drei

metallurgische Vortrftge des Herrn Httttenmeister Ulrich daselbst

(1874/75), vier Vortrftge der Herren Geh. Admiralitfttsrat Dr.

Neumayer und Dr. Wladimir-K5ppen aus Hamburg fiber die

Meteorologie im Dienste des tftglichen Lebens (1876/77) und zwei

Vortrftge des Herrn Dr. Frerichs aus Gflttingen (1875/76). Wenn
wir trotz der grossen Belehrung, welche diese Vortrftge uns ge-

wfthrten, in den letzten Jahren darauf verzichtet haben, solche

Vortragsreihen zu organisieren, so ist der erste Grand dafQr in

der sehr ungfinstigen geographischen Lage Bremens zu suchen;

weiter ist aber auch unverkennbar durch das Uebermass gebotener
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Vortr&ge in unserer Stadt eine gewisse Abspannung eingetreten,

welche es gebietet, in dieser Beziehung andere Zeiten zu erwarten.

Der Besuch nnserer regelmftssigen Versammlungen war in

den ersten zehn Jahren ein recht erfreulicher, hat sich aber nicht

auf dieser Hdhe gehalten. Wir konnen fur diese Erscheinnng nur
teilweise die in den letzten 25 Jahren eingetretene bedentende
Vermehrung der Vereine aller Art verantwortlich machen, zum
Teil mflssen wir die Griinde fiir sie in nns selbst suchen. Ich
spreche aber nnr im Interesse unseres Vereines, wenn ich an alle

Vertreter der Naturwissenschaften in unserer Stadt die Bitte richte,

unsere Bestrebungen ihre Mitwirkung nicht zu versagen. Ganz
besonders aber wende ich mich mit diesem Ersuchen an die Vertreter
der Physik und Chemie, deren Vortrage bei una stets die dank-
barste Anfhahme gefunden haben. —

Werfen wir nnnmehr einen Blick auf die anderen Bestre-

bungen des Vereins. Von den Schriften desselben ist natiirlich

znerst seiner Abhandlungen zu gedenken. ZQgemd und angstlich

im Jahre 1866 begonnen, sind sie regelmassig fortgeftthrt worden
and haben sich unter der jetzigen umsichtigen Redaktion mehr
and mehr zu dem gestaltet, was ihr Programm versprach: zu
einem Repertorium der Erforschung des nordwestlichen Deutschland
und einem geachteten Sammelwerke fiir andere Arbeiten vorzugs-
weise der im deutschen Nordwesten lebenden Naturforscher. Die
Abhandlungen enthalten u. a. Biographieen oder biographische

Mitteilungen aber folgende Bremischen Naturforscher: Michael
Rohde, Gottfr. Reinh. Treviranus, Euricius und Valerius Cordus,
Gerh. v. d. Busch, G. L. Kindt, W. Albers, Friedr. Brttggemann,
Gust. Wold. Focke, Christian Rutenberg, Kapitan J. W. Wendt,
Senator Johann Gildemeister, Biirgermeister Chr. Abr. Heineken,
Karl Hagena, Heinr. Ferd. Scherk, 0. W. Heinr. Koch, den
ostfriesischen Geistlichen und Astronomen David Fabricius, den
Schdpfer unserer Wallanlagen Js. H. A. Altmann, den Apotheker
Ludwig Meyer (Neuenkirchen) und den Begrtoder der Dampfschiff-

fahrt auf der Weser, Friedrich Schroder. Bis jetzt (August 1889)
sind zehn Bftnde mit insgesamt 33 Heften erschienen. Das Schluss-

heft des zehnten Bandes bringt ein Inhalts-Verzeichnis aller zehn
Bftnde aus der Feder des Herrn Dr. W. 0. Focke, welches nicht

allein den ausserordentlichen Reichtum dieser Bande an wissen-

schaftlichen Mitteilungen und Beobachtungen nachweist, sondern
anch ihre Benutzbarkeit ausserordentlich erhflht. — Das Heft, ftir

welches diese Arbeit bestimmt ist, erfcffnet den elften Band, tragt

aber als Festschrift einen besonderen Charakter. Zur reicheren

Ausstattung der Hefte mit Tafeln sind uns wiederholt von Privat-

leuten oder aus den Mitteln unserer Stiftungen Beitrage bewilligt

worden, for welche wir auch hier herzlich zu danken haben.
Die Abhandlungen gewahrten uns das Material urn einen regen

Tauschverkehr (augenblicklich mit 259 Akademieen und Vereinen)
zn unterhalten, durch welchen unserer Stadtbibliothek eine Ftille

der wertvollsten Schriften zugefdhrt wurde. — Die regelmftssig

12*
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erstatteten Jahresberichte enthalten zahlreiche Einzelheiten zor

Geschichte des geistigen Lebens in unserer Stadt w&hrend der

letzten 25 Jahre.

Von selbst&ndigen Werken Verdffentlichte der Verein im
Dezember 1875 das photographische Prachtwerk: Baumpartieen
aus der Umgegend von Bremen (nach Handzeichnungen des ver-

storbenen Herrn Friedrich Schad), im Jahre 1879 ein grosseres

Werk von Herrn Dr. W. 0. Focke iiber die deutschen Brombeer-
arten and im Jahre 1880 das „Kritische Verzeichnis aller bis jetzt

beschriebenen Juncaceen" von Fr. Bachenau. Ferner stellte er

seinen Mitgliedern und den befreundeten Vereinen acht Jahre hin-

dorch Sonderabdriicke der auf naturwissenschaftliche and hygieni-

sche Verhaltnisse unserer Stadt bezUglichen Abschnitte onseres

statistischen Jahrbnches zor Verfiigung. Er veranstaltete Sonder-

abdrticke der in Schulprogrammen erschienenen naturwissenschaft-

lichen Aufsfttze seiner Mitglieder Dr. 0. Hergt: die Valenztheorie

(1878), Dr. H. Wellmann, Eberhard Klttver (1880) und Dr. L. Hftpke

:

Physiographic der Gewitter (1881).

Dieser vielseitigen litterarischen Thfttigkeit des Vereins ist es

zu danken, dass unsere naturwissenschaftlichen Kenntnisse fiber

den deatschen Nordwesten heute ausserordentlich viel umfang-
reicher sind als vor 25 Jahren. Damals war man auf vielen Ge-
bieten noch immer auf die vielfach unkritischen Angaben in

Phil. Heinekens 1837 erschienenem Buche: „Die freie Hansestadt
Bremen und ihr Gebiet" angewiesen. Nur for die hoheren Ge-
wachse gewahrte die im Jahre 1855 anonym erschienene, von den
damaligen Studenten, jetzigen Doktoren der Medizin Dreier, Focke
and Kottmeier verfasste Flora Bremensis einen sicheren Anhalt;

ausserdem war 1861 die erste Auflage von Buchenau's geographi-

schem Werk Qber die Freie Hansestadt Bremen und ihr Gebiet
erschienen. Heute ist fttr die Geognosie unserer Gegend eine

feste Grundlage gewonnen; ihre erratischen Geschiebe und Ver-
steinerungen sind wiederholt untersucht worden. Ueber das
Klima von Bremen besitzen wir eine treffliche Monographie. FQr
die hoheren Pflanzen liegt bereits in dritter Auflage eine Flora
vor. Ueber die Laubmoose und Lebermoose, sowie iiber die

Flechten und die hdheren Hutpilze sind wertvolle Verzeichnisse in

unseren Abhandlungen niedergelegt. Ftir die Armleuchtergew&chse
steht eine ahnliche Ver6ffentlichung in Aussicht. Das Stadium der
niederen Pilze ist in Angriff genommen worden. — Von dem weiten

Forschungsgebiete der Zoologie habon die Klassen, beziehongsweise

Gruppen der Saugetiere, Reptilien, Amphibien, Fische, Kafer, Gross-
schmetterlinge, der Entomostracen, Federmilben, Wassermilben und
Mollusken eine dem neueren Stande der Wissenschaft entsprechende
Bearbeitung gefunden. — Auch auf weiter entfernte Gegenden,
wie Stade und Oldenburg haben sich unsere Ver6flfentlichungen

erstreckt. Besonders aber haben wir die ostfriesischen Inseln in

den Kreis unserer Studien gezogen, welche far die hdherstehenden
Gew&chse durch die Flora der ostfriesischen Inseln von Bachenau
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zu einem gewissen Abschlusse gebracht worden sind. — Die
Heransgabe einer Flora der nordwestdeutschen Tiefebene ist seit

mehreren Jahren durch die Grtindung eines Spezialherbariums der
Pflanzen dieses Gebietes vorbereitet worden.

Noch ist einiger besonderer Unternehmungen and Unter-
suchungen zu gedenken, welche der Verein anternahm oder doch
anregte, beziehungsweise lebhaft forderte. Wir weisen zunftchst

hin auf die von den Herren Dr. W. 0. Focke und Dr. L. H&pke
in den Jahren 1867—69 veranslaltete Sammlung der volksttim-

lichen Pflanzen- and Tiernamen im Gebiete der unteren Weser
and Ems, welche im zweiten Hefte des zweiten Bandes nnserer
^Abhandlungen" (1870) abgedruckt sind, und deren Wichtigkeit

von nnseren Sprachforschern noch lange nicht genug gewlirdigt

ist. Sodann haben wir an die wohlgelungene ethnographische

Ausstellung im Oktober 1872 zu erinnern; sie ftihrte zur Nieder-

setzung der anthropologischen Kommission (in Gemeinsamkeit mit

der historischen Gesellschaft des Kilnstlervereins), welche die Auf-

gabe erhielt, die anthropologischen and pr&historischen Reste
unserer Gegend vor ZerstGrung za bewahren and die ethnographi-

schen Sammlungen zu pflegen. Diese Kommission hat ktirzlich

einen Bericht tlber ihre Thatigkeit wahrend der abgelaufenen

funfzehn Jahre an beide Vereine erstattet. — Im Januar 1873
veranstalteten wir im Saale des Museums eine Ausstellung der von
Herrn Dr. Finsch auf seiner grossen nordamerikanischen Reise

gesammelten zoologischen und ethnographischen Gegenstftnde. —
Auf Ersuchen der Landwirtschaftskammer liessen wir im Septem-
ber 1873 den verderblichen Raupenfrass im Blocklande untersuchen

und machten Vorschlftge zu seiner Verminderung. — Den Hafen-

behdrden zu Bremerhaven konnten wir 1873 durch ein Gutachten
fiber die Mdglichkeit der Selbstentzfindung von Stauholzern in

Petroleumschiffen, der deutschen Seewarte 1877 durch ein Gut-

achten liber deren meteorologische Publikationen nfltzen. 1874 er-

stattete Herr Dr. H&pke auf das Ersuchen unseres Vereines ein

Gutachten an die Verwaltung des Usabeenstiftes iiber die Not-

wendigkeit einer Blitzableiteranlage auf dem Stiftsgebftude. — Im
Mai 1875 wurde auf Anregung unseres Vereins durch die Herren
Dr. 0. Finsch, Dr. M. Lindemann, Dr. W. 0. Focke und Dr. L.

H&pke eine Enquete fiber die Fisch- und Fischerei-Verhaltnisse

der Weser unternommen, welche dem letztgenannten Herrn einen

Teil der Materialien ftir seine wichtigen ichthyologischen Beitrage

lieferte. — Der Verein vermittelte ferner die Beteiligung unserer

Stadt an der Ausstellung wissenschaftlicher Apparate in London
(1881). Er bewilligte wiederholte Beitrage zu den Eosten der

botanischen Durchforschung der ostfriesischen Inseln. Ausser-

ordentlich zahlreich sind die Beisteuern, welche er der Stadt-

bibliothek und den stftdtischen Sammlungen ftir Naturgeschichte

und Ethnographie ftir einzelne grdssere Anschaffungen zur Ver-

fiigung stellte. Es ist nicht mdglich and wtirde auch nicht zweck-

mftssig sein , dieselben einzeln aufzuftthren ; erwfthnt mag jedoch
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sein, dass die Anstellung von Hiilfsarbeitskrftften bei den stftdti-

schen Sammlungen (eines anthropologischen, botanischen and

entomologischen Assistenten) wesentlich sein Werk ist; dass er

zur Begrtindung einer pal&ontologischen Sammlung den Betrag

von 1600 Mk. gewfthrte und noch die letzte Liideritz'sche Expedition

durch einen Beitrag von 500 Mk. unterstiitzte.

AIs die Ministerial-Kommission zur Erforschnng der deufr-

schen Meere zu Kiel Beobachtungen tiber die Temperatur und die

Schwere des Meerwassers and die Stromrichtung an den deutschen

Ktisten einrichtete, machten wir solche Beobachtungen fiir die

Wesermiindung dadurch moglich, dass wir ihre Kosten auf unser

Budget ubernahmen, worauf die Deputation fiir die Hafenanstalten

die Beobachtungen dem Kapitan des Leuchtschiffes „Wesera
iiber-

trug. Die Beobachtungen sind regelm&ssig im Auszuge von der

erw&hnten Ministerial-Kommission veroflentlicht , eine voilst&ndige

Abschrift ist auf der hiesigen Stadtbibliothek deponiert worden;
dieselben enthalten so reiche Beitrage zur Naturgeschichte der

Wesermiindung, dass ihre Bearbeitung durch einen Fachmann im
hohen Grade gewiinscht werden muss.

Eine wissenschaftliche Einrichtung von vielseitigem Interesse

schufen wir unserer Stadt im Jahre 1882 durch Erbauung der

Wetters&ule vor dem Bischofsthore mit einem Gesamt-Aufwande von
3329,30 Mk. Da hierzu ein Beitrag von 1155 Mk. durch die tbat-

kraftige Verwendung des Herrn Friedrich Achelis von einer Anzahl
von Freunden des Vereins zusammengebracht worden war, sobereitete

uns die Wettersaule eine Ausgabe von fast 2200 Mk., welche erst

im Laufe ^on zwei Jahren getilgt werden konnte. Die wohlgelungene
Saule gereicht ihren beiden Erbauern, Herrn Dr. W. Miiller-Erzbach

und Herrn Architekten Fr. W. Rauschenberg zur hohen Ehre.
Einer grdsseren Unternehmung aber miissen wir noch be-

sonders gedenken, welche zum Segen fiir den ganzen deutschen
Nordwesten von Deutschland geworden ist. AIs im Mai 1870
unsere Stadt besonders schwer unter Moorrauch litt, wurde, wenn
auch nicht durch den Verein selbst, so doch von seinen th&tigsten

Mitgliedern (unter denen wir besonders des unvergesslichen Bttrger-

meisters Dr. Pfeiffer gedenken) der Verein gegen das Moorbrennen
gegriindet. Zwar fuhr bald darauf der Krieg mit rauher Hand
durch seine Bestrebungen , aber dieselben wurden nach dem
Friedensschlusse mit Eifer wieder aufgenommen. AIs sich dann in den
folgenden Jahren herausstellte , dass mit dem blossen AgiUeren
nicht weiter zu kommen sei, stellten im Oktober 1875 auf der zu
Bielefeld abgehaltenen Generalversammlung des Vereins gegen
das Moorbrennen die Herren Dr. W. 0. Focke und Professor Buchenau
den Antrag auf Griindung einer landwirtschaftlichen Versuchsstation
fiir die Moorkultur, einen Antrag, welchem der preussische Land-
wirtschaftsminister, Herr Dr. Friedenthal, mit grosser Bereitwiliig-

keit entsprach. Unser Verein bewilligte sofort fttr mehrere Jahre
eine fiir seine Verhaltnisse sehr bedeutende Summe zu den Kosten
der Station und erklarte sich bei den von Berlin aus eingeleiteten
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Verhandlungen bereit, die Rechnungsftthrung derselben zu ttber-

nehmen, beides far den Fall, dass die Station ihren Sitz in Bremen
erhielte. Diesem entschlossenen Vorgehen, an welchem sich auch
der Yerein gegen das Moorbrennen and der hiesige landwirt-

Bchaftliche Verein freudig beteiligten, ist es zu verdanken, dass
unsere Stadt ein wissenschaftliches Institut erhielt, dessen Be-
deutong far den ganzen deutschen Nordwesten allseitig anerkannt
ist Aus den bescheidenen Anf&ngen, mit denen die Moor-Ver-
Bochsstation am 1. Mai 1877 in das Leben trat, ist ein Institut

emporgewachsen, welches vollberechtigt in dem Ereise der deut-

schen Landwirtschaftlichen Stationen dasteht, und diesem Wandel
entsprieht auch der ftussere Fortschritt von den bescheidenen
R&umen des Baumann'schen Hauses am Deich zu dem stattlichen,

ton der Stadt Bremen aufgeftihrten und im November 1885 be-

zogenen Neubau auf dem Neustadtswalle.

Yon alien diesen VerOffentlichungen , UnterstUtzungen und
Untemehmungen des Yereines ware aber nur ein kleiner Teil

mdglich gewesen , wenn derselbe nicht so zahlreiche Freunde und
FOrderer gefunden hfitte. Yon dem Jahre 1868 an bis in die

neaeste Zeit haben wir von den verschiedensten Seiten her eine

Anzahl kostbarer Bibliothekswerke zum Oeschenke erhalten, durch
welche grosse LQcken unserer Stadtbibliothek auf dem Gebiete
der 6esellschafts8chriften , der Reisewerke und der naturwissen-

Bchaftlichen Kupferwerke ausgefttllt wurden. Unsere Schriften

legen Zeugnis ab von der regen Benutzung, welche diese BQcher
gefunden haben. Auch an Naturalien erhielten wir fortw&hrend

bocherfreuliche Oeschenke.
Bei einzelnen frohen Familienfesten und bei Testaments-

Yollstreckungen ist unseres Yereins durch Zuwendung von Legaten
gedacht worden, freilich noch lange nicht so h&ufig, wie es nach
seiner gemeinntttzigen Thfttigkeit gehofit werden muss. Durch
dieErwerbung der lebenslanglichen Mitgliedschaft hat eine grdssere

Anzahl unserer Freunde den Kapitalbesitz des Yereins wesentlich

Terst&rkt — Ganz besonders aber mttssen wir hier den Stiftungen

gedenken, deren Yerwaltung uns iibertragen worden ist. — Im
Jahre 1868 bestimmte der Vorstand den Erl5s von 100 Thaler
Gold aus dem Yerkaufe eines von Herrn Konsul Niebuhr in Rangoon
flbersandten Kragenbaren zu einer Niebuhrstiftung fiir einen zoolo-

gischen oder botanischen Garten. Es konnte nicht davon die

Rede sein, mit einer so bescheidenen Summe irgend einen prak-
tiwhen Erfolg zu erreichen, wohl aber sollte die gesonderte Be-
legong des Ertrages ein Wink sein , auf welchem Wege der Vor-
stand des Yereines dessen finanzielle Erftftigung herbeigeftthrt zu
sehen wtUischte. Dieser Wink blieb nicht unverstanden. Am
28. Mftrz 1870 grtindete Herr Andr6 von Kapflf zum Andenken an
den ersten Vorsitzenden des Yereines die Kindtstiftung, am 2. De-
cember 1872 Fran Charlotte Frtthling, geborene Gfischen, die nach
itar genannte Frflhlingstiftung. Am 8. Februar 1886 endlich gab
Herr Lflder Rutenberg seinem Danke for die Mtthe, welche der
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Tabelle zu: Fr. Buchenau, zur Geschichte

Anzahl der Mitglieder am Ende
a 1

Gesellschaftsjahr
des Jahres

Jahres-

j

vom Ehren-
Korre-

spond.
Ordentl. Auswart.

* s
2 « einnahms

Mitgl.
Mitgl. Mitglieder Mitglieder

^*5
> !

1. Nov. 1864 bis Marz 1866 .... _^ 248 _ 27 2654

2. April 1866 bis Marz 1867 .... — — 299 — 18 2135

3. April 1867 bis Marz 1868 1
) . .

.

3 7 314 — 18 2065
!

4. April 1868 bis Marz 1869 .... 3 9 330 — 19 2473

5. April 1869 bis Marz 18702
) . .

.

3 12 330 — 19 2509

6. April 1870 bis Marz 1871 .... 11 11 359 — 19 2693

7. April 1871 bis Marz 1872 .... 12 10 360 (26) 57 (10)
s
) 17 3«05

8. April 1872 bis Marz 1873*) . .

.

13 10 359 (30) 102 (15) 19 4316

9. April 1873 bis Marz 1874 .... 13 9 400 (47) 116 (18) 20 4694

10. April 1874 bis Marz 1875 .... 13 9 441 (60) 132 (19) 19 5366

11. April 1875 bis Marz 1876*.... 12 10 441 (64) 155 (20) 17 5590

12. April 1876 bis Marz 1877 .... 11 10 433 (61) 185 (22) 18 5963

13. April 1877 bis Marz 1878 .... 11 9 432 (58) 201 (23) 20 5754

14. April 1878 bis Marz 1879 .... 10 9 413 (55) 212 (21) 19 5545

15. April 1879 bis Marz 1880 .... 10 8 429 (65) 212 (21) 21 5890

16. April 1880 bis Marz 1881 .... 10 10 404 (70) 231 (23) 18 5534

17. April 1881 bis Marz 1882 .... 10 10 396 (73) 239 (21) 20 5487

18. April 1882 bis Marz 1883 .... 11 7 398 (76) 239 (22) 17 5346

19. April 1883 bis Marz 1884 .... 12 7 389 (77) 231 (22) 15 5847

20. April 1884 bis Marz 1885 .... 12 7 368 (78) 204 (22) 16 5132

21. April 1885 bis Marz 18866
) . .

.

10 7 352 (82) 197 (22) 17 4718 i

22. April 1886 bis Marz 1887 .... 10 7 339 (82) 184 (21) 14 4615

23. April 1887 bis Marz 1888 11 8 339 (80) 174 (17) 16 4757

24. April 1888 bis Marz 1889 .... 11 8 358 (78) 166 (20) 18
1

4810

*) Grundung der Niebuhrstiftung aus dem Erlose fur einen von Herrn

Niebuhr uberschickten Kragenbaren im Oktober 1867.
2
) Grundung der Kindtstiftung am 28. Marz 1870 durch Herrn Andree von Kapi

s
) Einfuhrung der auswartigen und der lebenslanglichen Mitgliedschaft (die eing<

klammerten Zahlen geben von hier an die Anzahl der lebenslanglichen Mitglieder an). -

Die Ablosungssumme der lebenslanglichen Mitglieder sind, weil ausserordentliche Eii

nahmen, unter den Jahreseinnahmen nicht mit aufgefuhrt.

*) Grundung der Frflhlingstiftung durch Frau Charlotte Fruhling, geb. Gdschen a:

2. Dezember 1872.
5
) Grflndung der Christian Butenbergstiftung am 8. Februar 1886 durch Herj

Luder Rutenberg.
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des naturwissenschaftlichen Vereines.

1 Niebuhrstiftung Eindtetiftung FrflhliDgstiftUDg Rutenbergstiftung

t « Kapital- Jahres- Kapital- Jahres- Kapital- Jahres- Kapital- Jahres-

bestand *)
6111"

nahme b
)

bestand einnahme bestand einoahme bestand einoahme

1624

3487

1 3176

- — — — — — — —

314 _ .^ __ __ _^ t

4019 336 8,38 — — — — — —
[4642 353 10,78 8143 — — — — —
5567 418 12,44 7770 72,07 — — — —

10577 430 11,92 7895 474- — — — —
17096 467 13,17 8627 312,40 18407 148,65 — —
18368 489 21,74 8669 446,09 18 499 881,50 — —
22908 517 14,44 8890 416,- 19 594 871,- — —
23764 533 16,10 9197 404,— 20542 927,75 — —
24309 547 13,85 9451 451,20 21600 988,65 — —
p»U2 561 14,01 9806 410,50 21751 1001,— — —
84354 576 14,28 10126 411,50 21964 978,— — —
25520 588 12,72 10181 415,50 22 097 990,- — —
26852 603 14,43 10 214 422,50 22 208 996,— — —
28685 620 17,12 10 237 422,50 22 553 992,— — —
29208 652 20,49 10 237 422,50 22 666 936 — — —
29779 669 16,85 10 237 422,50 22 779 677,— — —
32291 685 15,65 10 250 465 — 22 893 973,— — —
38735 701 15,90 10 231 372,50 23 381 918,— 49 976 —
83894 722 21,50 10409 832,50 23 780 918 — 50 674 1198,16

32988 744 22,- 11975 332,50 23 798 918 — 51379 1199,60

|33823 769 25- 12 253 332,50 24218 918,— 51820 1199,60

») d. i. Kapitalbestand zu Ende des betr. Gesellschaftsjahres.

b
) Unter den Jahreseinnahmen sind grossere Geschenke selbstverstandlich nicht mit

aufgefQhrt; dieselben erscheinen naturlich in der Erhobuog der Kapitalbestande. —
In dem Sinken der Jahreseinnahme aller Stiftungen seit dem Jahre 1885 spiegelt sich

fat allgemeine Sinken des Zinsfusses ab. — Die Abrundung der Betrage in mehreren

Spalten anf voile Mark wird dnbedenklich erscheinen.

Alle finanziellen Angaben naturlich in Mark, bezw. Mark und Pfennig.
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wissenschaftlichen Bearbeitung des Nachlasses seines auf Madagas-
kar umgekommenen Sohnes zugewandt worden war, Ausdruck
durch die Griindung der Christian-Rutenberg-Stiftung. Wir hoffen,

dass diese Beispiele recht baldige und haufige Nachfolge finden

werden. Wenn durch diese Stiftungen unser Kapital-Besitz auf

etwa 110000 Mk. gestiegen ist, so bleibt derselbe doch weit

hinter unsern Hoffhungen und hinter den allseitigen AnsprUchen
zurtick, welche von den verschiedensten Seiten her an uns erhoben

werden. Ein reiches Bild der Thatigkeit wahrend der ersten

25 Jahre unseres Vereines ist es, welches ich hier entrollen konnte.

Die Thatigkeit eines Vereines setzt sich aber nur aus der Hin-
gabe vieler Einzelner zusammen. Ihnen alien, Vortragenden, Mit-

arbeitern und Geschenkgebern, Mitgliedern und Gftsten, Dahin-
geschiedenen und noch Lebenden im Namen des Vereines taerz-

lichen Dank zu sagen, ist mir eine sehr angenehme Pflicht. Die
Mitwirkung der Einzelnen auszusondern und anzuerkennen , dazu
ist ein 25jfthriger Erinnerungstag nicht geeignet. Wir stehen

noch viel zu sehr mitten in den persdnlichen Beziehungen drinnen

;

noch wirken einzelne der Grtinder des Vereines an seiner Blate

mit, wenngleich sie bereit sind, in jedem Augenblicke jilngeren

Kraften das Feld zu r&umen, sobald das Interesse des Vereines
dies verlangt. Zweier Manner aber darf ich doch mit warmer
Dankbarkeit gedenken, welche bis zu ihrem Tode an der Spitze

des Vereins gestanden haben : des ersten Vorsitzenden G. C. Kindt
(gestorben am 1. Marz 1869) und des zweiten Vorsitzenden Dr.

G. W. Focke (gestorben am 1. Juni 1877). Und weiter sei es

mir gestattet, hier ein herzliches Wort der Erinnerung unsern
beiden Ehrenmitgliedern Eduard Mohr und Dr. J. G. Kohl, dem
fiir uns so unemnidlich thatigen Dr. Friedrich Brflggemann, dem
bis in sein hohes Alter jugendfrischen Professor Scherk und
unserm liebenswflrdigen langjahrigen Vorstandsmitgliede Inspektor
Leonhardt zu widmen. Fiir die Blate des Vereines streben, heisst

im Sinne dieser Dahingeschiedenen wirken.

Ein Verein wie der unserige vermag nicht grosse Natur-
forscher zu schaffen oder zu erziehen; er vermag nicht eine Zeit

der glanzenden Blate des Geisteslebens herbeizuf&hren , wie sie

beim Bcginne unseres Jahrhunderts aber unserer Stadt leuchtete.

Wohl aber kann er die vorhandenen Krafte sammeln und das
Gefiihl der Vereinsamung beseitigen, er kann die unentbehrlichen

Hiilfsmittel zum Studium herbeischaffen, die Bttchersammlungen
und Museen pfiegen; er ist im Stande, den BehQrden einer Stadt
und ihren Instituten, den Bewohnern einer Provinz mit Rat und
That zu niitzen. In dieser Ueberzeugung mdgen die arbeitenden

Mitglieder weiter schaffen und wirken und die Beitragenden uns
ihre UntersWtzung in noch reicherem Masse als bisher gewfthren.

Und wenn wir uns sagen rndssen, dass wir jetzt nicht in einer

Periode grosseren Aufschwunges, sondern nur in einer Zeit stiller

ruhiger Arbeit leben, so wollen wir an der Hoffhung festhalten,

dass auch Zeiten hoherer Blttte wiederkehren werden.
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Die Bestrebungen

des Naturwissenschaftlichen Vereines.

Auswahl von Aulsatzen aus den Bremer

offentUchen Blattern.

Da eine wirkliche Geschichte des Naturwissenschaftlichen

Yereines sich zur Zeit noch nicht schreiben lasst , konnte auf den
vorhergehenden Blattern statt einer solchen nur ein Ueberblick
liber seine im Laufe von 25 Jahren entwickelte Thatigkeit ge-

geben werden. Einen zwar liickenhaften aber doch mehr unmittel-

baren Einblick in die Anschauungen und Bestrebungen, welche in

dem engeren Kreise der Leiter des Vereins vorherrschten
,

ge-

wahren einige gelegentliche Aufsatze aus den Bremer politischen

und belletristischen Zeitschriften. Es schien daher fiir das Ver-

standnis der Vereinsgeschichte forderlich zu sein, hier einige

dieser Aufsatze folgen zu lassen. Auch bedarf es wohl keiner

bosonderen Rechtfertigung, wenn ausser solchen Artikeln, welche
den Naturwissenschaftlichen Verein selbst betreffen, auch einige

Mitteilungen iiber verwandte Bestrebungen Aufnahme gefunden
haben.

1. Die Stellung eines naturwissenschaftlichen
Yereines in Bremen.

Aus der Weser-Zeitung vom 15. November 1864.

Yorbemerkung. Der nachfolgende Aufsatz, unmittelbar vor der Be-
grflnduDgs-VersammluDg des naturwissenschaftlichen Yereines, in Form eines

Feuilletons der Weser-Zeitung veroffentlicht, wird keiner weiteren Erlauterung
bedurfen. Er gab die Ansichten wieder, von welchen die Begrunder des

Vereines geleitet wurden, und welche in ihren Hauptpunkten auch jetzt noch als

berechtigt anzuerkennen sein werden.
August 1889. F. B.

In dem Augenblicke, wo das lang gehegte Projekt der Grttn-

dung eines naturwissenschaftlichen Yereines zur Ausftthrung kom-
men soil, wird es wohl nicht fiberfliissig sein, dasselbe einer

knrzen offentlichen Besprechung zu unterwerfen , um so dem zu

grtindenden Vereine von vornherein diejenige Stellung zu sichern,

welche er einzunehmen gedenkt und iim vor der Gefahr zu be-

wahren, dass vielleicht einige Elemente des Lebens unserer Stadt
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sich yon ihm ausschliessen mdchten, auf deren Teilnahme er dock

sicher hoffen muss.
Ein naturwissenschaftlicher Verein ist nattirlich zun&chst far

diejenigen Manner bestimmt, welche sich, sei es aus Beruf oder

aus Neigung, selbstth&tig mit irgend einem Zweige der Natur-

wissenschaften besch&ftigen. Dem Arzte, dem chemischen Techniker,

dem Apotheker, dem Gartner, dem Lehrer wird es von besonderem

Werte sein, einen Mittelpunkt zu haben, in welchem er sich regel-

mftssig mit den andern M&nnern, welche gleich ihm Naturwissen-

schaften studieren, persflnlich besprechen, seine eigenen Erfahrun-

gen mitteilen and daffir mannichfache Anregungen zurtick empfan-

gen kann. Die Naturwissenschaften sind im Laufe der letzten

Jahrhunderte zu einem Umfange angeschwollen , welcher es dem
Einzelnen unmflglich macht, sie nach alien Seiten hin zu verfolgen.

Wer vermflchte von sich zu rfthmen, gleichzeitig Physiker, Zoolog,

Botaniker, Ghemiker, Mineralog und Astronom zu sein? Es muss
Jedem gentigen, w&hrend seiner Studienzeit einen Ueberblick fiber

diese weiten Gebiete erlangt zu haben und dann von da an sein

spezielles Fach mit genfigendem Erfolge zu betreiben. Nach
einem kurzen Jahrzehnte wird er aber dann mit Schrecken gewahr,

dass ihm schon manche der wichtigsten Entdeckungen auf anderen

Gebieten nicht mehr gel&ufig sind ; er vermag sie ohne erneuertes

Studium nicht zu verstehen, da ihm die ersten Beobachtungen und

Erdrterungen aber sie unbekannt geblieben sind. Beispielsweise

seien hier nur Kirchhoffs und Bunsens Arbeiten fiber Spektral-

analyse, die Beobachtungen fiber Wirkung der ftberhitzten Wasser-
dampfe und aus der Naturgeschichte der organischen Korper, die

Trichinenfrage und die Erscheinungen des Generationswechsels

hervorgehoben. Wie wichtig w&re es fttr Jeden, der sich ein-

gehend mit Naturwissenschaften abgiebt, einen Sammelpunkt zu

besitzen, in welchem er sicher ist, alle neu auftauchenden Fragen

besprochen zu sehen, die einschlagenden epochemachenden Arbeiten

vorgelegt zu erhalten und die betreffenden Erscheinungen, soweit

die hier befindlichen Instrumente und Materialien es mftglich

machen, aus eigener Anschauung kennen zu lernen! Darum haben
sich in den letzten Jahrzehnten tlberall in Deutschland natur-

wissenschaftliche Vereine gebildet, und Bremen ist sicherlich die

einzige Stadt von Bedeutung, in welcher ein solcher noch fehlt.

Frankfurt a. M. hat allein deren drei, abgesehen von dem deut-

schen Hochstifte, welches ebenfalls die Naturwissenschaften fiber-

wiegend in den Kreis seiner Bestrebungen zieht. An jedem Orte

hat sich der naturwissenschaftliche Yerein den besonderen Be-

dfirfhissen gemftss entwickelt : in Universitfttsst&dten dient er mehr
der Mitteilung eigener Forschungen der Professoren; in den Re-

gierungsorten versammeln sich in seinen Sitzungen haupts&chlich

die dort zahlreich vertretenen Beamten; in Gewerbe-, Industrie-

und Handelsst&dten findet er seinen Hauptzweck in der Erdrterung

der bei den besonderen Industrieen u. s. w. vorkommenden Er-

scheinungen. Dass Bremen, die zweite deutsche Handelsstadt, der
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man mit Recht nachrtthmen kann, sie sei durchaus nicht ohne
geistiges Leben, mit der Grtindung eines solchen Vereines so

lange im Rttckstande bleiben konnte, erklart sich nur aus dem
Umstande, dass die Wenigen, welche sich hier sachgemass und
eingehend mit den Naturwissenschaften abgeben, in einer Weise
mit amtlichen Geschaften ttberhauft Bind, wie man es wohl nirgends

sonst in Deutschland kennt. Es fehlen nns iiberdies alle jene

halben Sinecuren, welche es an andern Orten moglich machen,
Manner von geistiger Frische und Tuchtigkeit zu fesseln, ohne sie

durch die praktischen Arbeiten des t&glichen Berofes auszubeuten.

Aber die Zahl der Manner, welche aus Neigung oder auch Fach
dem Studium der Naturwissenschaften obliegen, hat sich hier in

den letzten Jahrzehnten doch sehr vermehrt, und so dttrfen wir

hoffen, dass yon dieser Seite her dem Vereine genttgende Krafte

zugeftihrt werden.

Das zweite Element, auf welches ein naturwissenschaftlicher

Yerein mit Sicherheit rechnen muss, die Manner des prakti-
schen Leben s, konnte den Anstoss zur Grtindung eines natur-

wissenschaftlichen Vereines freilich nicht geben, aber es wird der

einmal gegebenen Anregung hoffentlich freudig folgen. Wir wiirden

namlich einen naturwissenschaftlichen Verein in Bremen fttr halb

verfehlt halten, wenn die Eaufleute und Gewerbtreibenden sich

von ihm fern halten wollten. Der Kreis von Mannern, welcher

sich wissenschaftlich mit Physik, Ghemie, den organischen Natur-

wissenschaften u. s. w. abgiebt, ist hier doch noch zu klein, als

dass er allein einen solchen Verein dauernd halten konnte. Der
Verein wttrde dann weder genttgende Mittel besitzen, um seine

Zwecke zu verfolgen, noch wttrde er auf die Dauer Garantieen fttr

sein inneres geistiges Leben bieten. Ein all zu kleiner Kreis von
Mannern ist immer in Gefahr, in Einseitigkeit zu geraten, oder,

was noch schlimmer sein wtirde, der Parteiung und Zerklttftung

anheim zu fallen. Dauernde Frische kann ihm nur der ewig-ver-

anderliche Strom des Lebens, mit seinen bestandig neuen wissen-

schaftlichen und praktischen Bediirfnissen geben. Aber auch die

Kaufleute und hdhern Gewerbtreibenden werden dort ihre Befriedi-

gung finden. Jene werden eine neue Ware dort sofort vorlegen,

es wird der Gedankenaustausch aber ihre Abstammung, ihre Zu-
sammensetzung und damit auch ihren inneren Wert und zum Teil

wenigstens ihre Zukunft als Handelsartikel stattfinden. Fttr den
Gewerbtreibenden, den Techniker, den Fabrikanten wird es aber
von hoher Bedeutung sein, einem Vereine anzugehoren, in welchem
die Mdglichkeit gegeben ist, neue Erscheinungen aus seinem Ge-
werbebetriebe, soweit sie diesem Gebiete zuzurechnen sind, zu
besprechen, Angaben fiber die neuere Litteratur zu erhalten u. s. w.

Wenn der neue Verein sich daher auf der einen Seite auf die

Aerzte, die Lehrer, Apotheker und die nicht geringe Anzahl der

Naturfreunde sttttzen muss, so hofft er doch ebenso sehr, die

strebsameren Kaufleute — und zwar die noch in ihrer Ausbildung

begriffenen sowohl als die schon selbstandigen und fest hier an-
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gesiedelten — als die hOheren Gewerbtreibenden und Fabrikanten

in seiner Mitte zu sehen. Nor dadurch wird er auf die Dauer
materielle Mittel and geistiges Leben genug besitzen, am wirklich

Nutzen schaffen zu kOnnen.

Endlich sei noch auf eine andere Seite der Wirksamkeit des

neuen Yereines hingewiesen. Es ist kflrzlich in diesen Bl&ttern

der Gedanke eines geographischen Vereines als eines fflr Bremen
wiinschenswerten Institutes ausgesprochen worden. Die Geographie
zahlt aber seit Earl Bitter recht eigentlich zu den Naturwissen-

schaften. Der neue Verein wird es deshalb weder umgehen wollen,

noch umgehen kdnnen, auch diese Interessen in sein Bereich zu
ziehen und wird daher alle die Manner mit hoher Freude in seiner

Mitte sehen, welche feme Regionen der Erde mit offenen Sinnen
bereist haben und aus dem Schatze ihrer Erfahrungen Mitteilungen

machen kOnnen.

Was die ftussere Stellung des neuen Yereines betrifft, so wird
dieselbe sich den hier vorliegenden Yerhftltnissen gem&ss, eigen-

ttimlich gestalten mtlssen. Wir besitzen bereits eine nicht geringe
naturwissenschaftliche Bibliothek und eine in einzelnen Zweigen
sogar sehr bedeutende, naturwissenschaftliche Sammlung im Be-
sitze einer Privatgesellschaft, des Museums. In ihrer Yerbindung
mit einer Elubgesellschaft vermflgen diese Bibliothek und Samm-
lung zwar nicht einen naturwissenschaftlichen Verein zu ersetzen,

aber sie haben doch schon, namentlich durch die Liberalit&t, mit
welcher sie der Benutzung einger&umt sind, sehr vielfachen Nutzen
geschafft. Zu den Hauptaufgaben eines naturwissenschaftlichen

Yereines gehort aber gerade die Schaffung und Fdrderung solcher

Bibliotheken und Sammlungen. Es tritt daher die Frage an ihn

heran, ob er mit BegrQndnng yon neuen Instituten dieser Art vor-

gehen soil. Wir warden dies, wie die Yerhftltnisse hier liegen,

Mr eine Zersplitterung der ohnehin ftir wissenschaftliche Zwecke
sehr beschrftnkten Mittel und darum fftr sehr bedauerlich halten.

Ueberdies wtirde der neue Yerein dadurch sehr bald in eine Art
von Opposition zu dem Museum treten, welche beiden Instituten

nur schadlich werden konnte. Hat doch auch das Museum, welches

ursprunglich als „physikalische Gesellschaft" mit ganz fthn-

lichen Zwecken, wie sie der neue Yerein verfolgen will, gegrdndet
wurde, das lebhafteste Interesse daran, solche Bestrebungen nicht

von sich zurftck zu weisen, sondern sie mflglichst innig an sich

zu ketten und damit der Bestimmung der Statuten einen neuen
Ausdruck zu geben, wonach „die Gesellschaft ihrem wissenschaft-

lichen Zwecke nach unauflOslich ist und die wissenschaftlichen

Institute stets bei derselben zu erhalten sind* (§ 3 der Statuten).

Hoffen wir demgemftss, dass eine Yereinigung getroffen wird,

welche den wohlverstandenen Interessen beider Gesellschaften

gleichmftssig entspricht.
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Der ]faiurwlMenschaflliclie Vereln In Bremen,
Bremer 8onntag8blatt vom 8. Januar 1865.

Mit lebhafter Freude begrttssen wir einen kiirzlich begrfindeten

Verein in unserer Vaterstadt, dessen Entstehung von einem viel-

seitigen and rtthrigen geistigen Leben Zeugnis ablegt. Es scheint

manchmal, als wenn Wissenschaft und Kunst in dem unmhigen
Getriebe einer Handelsstadt keine bleibende Stfttte finden, als

wenn sich die Musen nor unter den Ruinen gefallener Grdssen oder
in der idyllischen Abgeschiedenheit kleiner Landst&dte eine behag-
liche Heimat begrtinden kOnnten. Wir geben aUerdings zu, dass
jene zarten Wesen nicht gerade auf den Tummelplatzen Merkurs
ihre Lieblingssitze aufzuschlagen pflegen, allein wir wissen auch,

dass sie ihre Jttnger in alle Welt hinanssenden, and dass sich

unter diesen auch starke Naturen vorfinden, die sich selbst unter

aufreibender Arbeit und mitten im geschaftigen Treiben eines

Weltmarktes ein Herz voll idealsten Strebens zu bewahren ver-

m6gen. Und solche Manner werden wir auch unter uns besitzen.

Unsere Yaterstadt ist sich ihrer Aufgabe wohl bewusst, sie erkennt

ihre Zukunft und ihr Gedeihen in einer stetigen Entwickelung
ihres Handels und Verkehrs; die Volkswirtschaft ist daher die

wissenschaftliche Lehre, welche in ihr am meisten zur Herrschaft

berufen ist. Bremen weiss aber auch, dass Eapital und Arbeit

nicht die einzigen Faktoren sind, welche zur Macht ftihren, es

weiss, dass beide gar wenig ntttze sind, wenn sie sich nicht mit

Bildung und Intelligenz verbinden. Wenn sich daher bei uns ein

gesundes geistiges Leben entwickelt, so ist das nicht etwa nur ein

Vorteil fflr unsere Gelehrten und Dilettanten, es ist vielmehr ein

offenbarer Gewinn fttr unser ganzes Gemeinwesen. Jeder ttichtige

Mann, der in unsern Mauern wirkt, ist ein Schatz fttr alle seine

Mitbttrger, denn was immer er treibe, es kommt seine ntitzliche

Thatigkeit nicht allein ihm und seiner Familie, sondern zugleich

der gesamten BevOlkerung unserer Stadt zu Gute. Der Organis-

mufl eines jeden Gemeinwesens wird urn so mehr erstarken, je

besser jedes einzelne Glied desselben die ihm zufallende Aufgabe
erfQllt.

Wenn sich nun die Naturforscher und Naturfreunde Bremens
vereinigen, um sich gegenseitig anzuregen und zu belehren, so

freuen wir uns dessen nicht allein im Interesse dieser Manner,

die dadurch in ihren Bestrebungen gefOrdert werden, sondern wir

erkennen in diesem Schritte zugleich einen Gewinn far unsern

ganzen Freistaat. Unsere Kttnstler- und Gelehrtenwelt strebt da-

nach, Bremen zum anerkannten Mittelpunkt fttr das gesamte
geistige Leben in dem deutschen Kiistenlande zwischen der Unter-

elbe und den hollandischen Grenzmooren zu machen; sie sieht

sich daher gendtigt, immer neue Sammelplatze for den Austausch

?on Ideen in unserer Vaterstadt zu begrOnden. So soil denn auch

der junge naturwissenschaftliche Verein gleichsam ein geistiger

Markt ftr grosse und wichtige Interessen werden. Die Natur-
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wissenschaften haben einen so gewaltigen Einfluss auf die herr-

schende Weltanschauung gewonnen, dass man mit Recht behaupten
darf, sie drUcken unserem Jahrhundert sein eigentumliches Ge-
pr&ge auf. Den ungeahnten Erfolgen der Naturforschung nach-

eifernd haben sich auch die andern Wissenschaften der Methode
bemftchtigt, durch welche jene ihre grossen Resultate errungen
hat Durch Annahme der kritischen Untersuchungsweise der
Naturforscher, durch Analyse und Yergleichung haben namentlich

Oeschichte und Sprachforschung der Menschheit neue und reiche

Gebiete erschlossen und gemeinsam mit der Naturwissenschaft

die Anschauungen der Menschen und Volker unseres Zeitalters

umgestaltet.

Das Streben des neubegrttndeten Vereins ist also darauf ge-

richtet, einen Mittelpunkt f(ir alle naturwissenschaftDchen Interessen

in Bremen und dessen Umgegend zu bilden. Den wenigen wirk-

lichen Naturforschern von Facb will er Gelegenheit zum Gedanken-
austausch mit ihren Berufsgenossen sowie zu gegenseitiger An-
regung und Untersttttzung bei ihren Untersuchungen yerschaffen;

der grosseren Zahl von Mannern, welche eine allgemeine natur-

wissenschaftliche Bildung besitzen, will er die Mittel bieten, den
Fortschritten der Wissenschaft zu folgen; diejenigen, welche sich

fttr einzelne Spezialitaten interessieren, will er so viel wie m&g-
lich mit Fachgenossen zusammen fiihren, namentlich aber will er

sie zu wirklichen Mitarbeitern an dem herrlichen Bau der Wissen-
schaft heranbilden, indem er die Verbindung zwischen ihnen und
den Zentralpunkten des wissenschaftlichen Lebens vermittelt.

Aber der Yerein soil nicht allein zum Nutzen seiner eigenen Mit-

glieder bestehen, seine Thatigkeit soil sich auch aber weitere

Kreise erstrecken.

Der deutschen Wissenschaft gegenttber hat der
Yerein vorzugsweise zwei Aufgaben ins Auge zu fassen. Die eine

ist die Yerwertung der Qberseeischen Yerbindungen Bremens im
Interesse der Naturforschung; die andere ist die Arbeit an der
Erkenntnis der Natur Nordwestdeutschlands. Unsere Umgegend
und das ganze niedersftchsische Tiefland hat bisher seine Aufgabe
auf diesemFelde noch nicht gentigend erfdllt. Die geschfttztesten

Schriftsteller fiber Land und Leute in unserer Heimat standen
bisher auf naturwissenschaftlichem Gebiete, welches sie hftufig be-

rtlhren mussten, nahezu ratios da, so dass es sehr yerzeihlich ist,

wenn sie lftngst veraltete oder vflllig falsche Ansichten weiter ver-

breiten halfen. Aber auch die gediegensten ausw&rtigen Natur-
forscher von Fach verraten manchmal die gr5sste Unkenntnis
uber die Natur unserer Heimat. Wenn Bennigsen-FOrder
meint, unsere Nordseekiiste senke sich in jedem Jahrhundert durch-
schnittlich um 3—4 Fuss gegen den Meeresspiegel hinab, wenn
RUtimeyer yon den Halligen der Ostsee spricht, wenn Kerner
den Htilsenstrauch fttr einen integrierenden Bestandteil unserer
Heidevegetation halt, so Bind derartige seltsame IrrtQmer dieser

ausgezeichneten Forscher nur durch die Mangelhaftigkeit der zu-
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g&nglichen Quellen liber nnsere heimischen Bodenverhaltnisse and
unsere Flora zu erklaren.

Der Vaterstadt und deren Bevfllkerung gegenflber hat
der neue Verein andere Aufgaben zu lflsen. Er wird es sich

angelegen sein lassen, das gebildete Publikum tiber die wichtig-

sten naturwissenschaftlichen Tagesfragen aufzuklfiren und zu be-

lehren. Auch den Bedtirfnissen des materiellen Lebens wird der
Verein Kechnung zu tragen haben; er wird sich bemtlhen, so

viel wie moglich Behorden und Private in den Stand zu setzen,

naturwissenschaftliche Untersuchungen, die ftir praktische Zwecke
erforderlich werden, durch einheimische Krafte vomehmen zu
lassen.

Den Mitgliedern des Vereins wtinschen wir vor alien Dingen
Freudigkeit und Eifer ftir die Sache, und hoffen, dass sie sich

ohne engherzige Sonderbestrebungen dem Gedeihen des Ganzen
widmen werden. Niemand wird erwarten kdnnen, dass im Vereine

vorzugsweise seine eigenen Lieblingsstudien gepflegt werden.

Wer Morgens beim Fftttern seiner Reisvogel oder Inseparables

zoologische Beobachtungen anstellt, darf nicht hoffen, dass viele

Mitglieder des naturtossenschaftlichen Yereines sich mit besonderem
Eifer dem namlichen Felde der Forschung zuwenden werden. Ein
Gleiches gilt ftir den Astronomen, der sich spetfiell ftir die Paral-

laxe einiger Fixsterne interessiert, von dem K&fersammler, der ein

Sortiment brasilianischer Spezies zu bestimmen wtinscht, von dem
Botaniker, der auf Brandpilze fahndet, von dem Physiologen, der

die chemischen Verhaltnisse des Glycogens studieren mochte, und
von den hundert und aber hundert Spezialisten und Spezialit&ten,

in welche sich die Naturwissenschaft atomistisch zerkltiften lasst.

Es kann*unmoglich der Zweck eines naturwissenschaftlichen Vereines

sein, auf die besonderen Untersuchungen jedes Einzelnen genauer
einzugehen, wenn er es sich auch angelegen sein l&sst, ihnen die

gebiihrende Aufmerksamkeit zuzuwenden. Jeder teile im Vereine

mit, was ihm am Herzen liegt, Jeder suche ftir sein Lieblingsfach

Propaganda zu machen, aber Jeder bringe auch einen offenen und
empfanglichen Sinn ftir die Naturerscheinungen mit, an denen sich

Andere erfreuen, an denen sie die Grdsse und Weisheit des

Schopfers bewundern lernen. Wer in solcher Weise den Interessen

und Gedanken Anderer zu folgen sucht, der wird sich dadurch

in seinen eigenen Bestrebungen gefordert und zu neuen Anstren-

gungen ermutigt ftihlen. Es giebt Nichts in der Natur, was nicht

beachtenswert ware, was nicht die Mtihe des Forschers reichlich

lohnte. Der echte Naturfreund wird daher Nichts ftir so klein

erachten, dass er die Gelegenheit, sich damit bekannt zu machen,
verschmahen sollte. Wenn man in diesem Sinne die Natur auf-

fasst, wird es nicht schwer fallen, jedem besonderen Fache und
den Lieblingsstudien jedes Einzelnen gerecht zu werden. Ehre
jedem fleissigen Arbeiter, der da Bausteine ftir die Wissenschaft

herbei fuhren hilft; im Hinblick auf den gewaltigen Umfang der

gesamten Naturforschung wird er nicht vergessen, dass es nicht

September 1889. XI, 13

Digitized byGoogle



194

seine persOnliche Thfttigkeit allein ist, welche Beachtung verdient.

Das Ganze sowohl als alle Einzelheiten sind es, die wir zu er-

kennen streben, aber die Einzelheiten vorzttglich in ihren Be-
ziehungen zum Oanzen. Das rohe Material an sich ist tot

and wertlos; es erh&lt seinen Wert nur durch planmftssige Yer-
bindong nnd Zusammenftigung, denn der Geist ist's, der lebendig

macht.

Dem jungen Vereine wdnschen wir von Herzen ein frfthliches

Oedeihen

!

W. 0. Focke.

3* IMe Bedeutung der WlMenftehaft Mr
Bremem Zukanfl.*)

Aus einem im Kunstlervereine am 31. Januar 1867 gefcaltenen Vortrage von

Dr. Franz Buohenau.

Bremen ist durch seine Lage unleugbar dazu bestimmt, der
Mittelponkt des , nordwestlichen Deutschlands zu sein. Von den
R&ndern des mitteldeutschen Httgellandes an bis zur Nordsee und
von der Elbe bis zur holl&ndischen Grenze ist kein Ort, der ihm
hierin nach Lage, sowie nach BevOlkerungszahl und Thatigkeit

der Einwohner den Anspruch streitig machen kann. Was der
Scharfblick Earls des Grossen erkannte, dass unser DOnenstrich,

der letzte, von wo aus die Weser leicht tiberschritten werden
kann, die natflrlichen Momente ftir die Entstehung eines grflsseren

Mittelpunktes darbietet,**) das hat eine tausendjahrige Geschichte

bestfttigt. Mag sp&ter eine gehoffte neue Bltttezeit fttr die Ems-
hftfen kommen und sich dann das Verhaltnis andern, jetzt ist

auch das Emsthal mit vielen wichtigen Interessen nach Bremen
gewiesen. Und dies nicht etwa in handelspolitischer Beziehung
allein, sondern namentlich auch in geistiger Beziehung. Die un-

natQrliche politische Gestaltung von Nordwestdeutschland hatte

dies natQrliche Verhaltnis lange verdeckt; eine politische Haupt-
stadt wird und muss auch in anderer Beziehung, namentlich in

Rtlcksicht auf das geistige Leben, einen grossen Einfluss auf die

von ihr abhftngigen Provinzen austtben; aber nachdem diese kQnst-

lichen Beziehungen durch die Ereignisse des vorigen Sommers
grosstenteils weggefallen sind, scheinen mir die natQrlichen Faktoren

*) Da in diesem Vortrage sum ersten Male offentlich — es war kon
nach den groaien Ereignitsen del Jahres 1866 — der Gedanke: Bremen auch
in wiasenBchaftlicher Beziehung der Mittelponkt des nordwestlichen Deatsoh-
lands, vertreten wurde, so mag deraelbe, wenn auch nur in der verkurxten Form,
in welcher er als Feuilleton in der Weser-Zeitung Veroffentlichung fand, wieder
mitgeteilt werden.

*) Wahrscheinlich lag hier auf der Hdhe der Dune ein altheidniacbes
Heiligtom
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wieder in ihr Recht eintreten zu mflssen. Bremen wird and
mass suchen, im nordwestlichen Deatschland einen grdsseren,
einen tonangebenden Einfluss zu erhalten.

Hierzu gentigt aber der Handel allein nicht. Dass Bremen
im Warenverkehre, im Aussenden unserer Flagge aber dieMeere,
nicht yon anderen Orten des nnteren Weser- and Emsgebietes
flbertroffen werde, dafttr bflrgt mir die Tftchtigkeit, Rflhrigkeit and
Solidit&t unserer Kaufleute and Rheder. Eine Kaufmannschaft,
der es gelongen ist, in nicht einmal ganz vierzig Jahren an einer

St&tte, wo frflher nor fettes Marschvieh seine Glieder streckte

and Ebbe and Flat den graaen Weserschlick hin and her walzte,

zwei mastenreiche H&fen and eine bltlhende Stadt von mehr als

siebentaasend Einwohnern entstehen zu lassen, wird auch wohl
ferner bei den inzwischen so sehr gebesserten deutschen Yejr-

h&ltnissen ihre Bedeutung zu behaupten wissen ; ab#r die Handels-
beziehungen allein genagen nicht, am einer Stadt Einfluss auf die

umliegende Provinz zu sichern; sie genflgen namentlich dann nicht,

wenn die teilweise politische Selbst&ndigkeit Bremens erhalten

bleibt, and also die politischen Bande nicht nebenden merkantilen

hergehen. In diesem Falle am so mehr mflssen mit ihnen Hand
in Hand alle die mannichfachen Beziehungen gehen, welche das

geistige Eoltorleben einer Nation ausmachen, welche namentlich

das deuteche Yolk zu einer Nation machten, als noch auf dem
politischen Gebiete die traurigste Mis&re and Zersplitterang

herrschte.

Diese Beziehungen fehlten aber bisher zum nicht geringen

Teile. Teilweise wohl in Folge der selbstftndigen politischen and
merkantilen Entwicklung Bremens stand onsere Stadt lange Zeit

Mndorch in Nordwestdeatschland vOllig isoliert da. Wissenschaft-

liche Bestrebongen in diesem weiten Gebiete fanden von hier aos

keine UnterstUtzung andFOrderung; es geschahwenig oder nichts,

am solche Interessen hier zu konzentrieren. In Folge davon
herrschte denn auch draussen kein Verstftndnis far die Eigen-

tflmlichkeit and die Vorzftge des Bremer Lebens, and erinnere ich

in dieser Beziehung nor an manche Debatten in der ttbrigens uns

so wohlwollenden zweiten hannoverschen Eammer. — Ich glaube

nicht zuviel damit zu sagen, dass es keine deutsche Stadt von

ann&hernd der Bedeutung wie Bremen giebt, welche so wenig Yer-

bindongen mit den umliegenden Gegenden hat, and daher auch so

wenig Einflass auf dieselben ttbt, als Bremen.
Yon diesem Oesichtsponkte aos muss jeder Bremer, der es

mit seiner Yaterstadt wohl meint, wflnschen, dass hier mehr zur

Pflege deatscher Wissenschaft gesch&he, damit man sich auch in

dieser Beziehung aoswftrts gewOhnte, das zu beachten, was in

Bremen geschieht, oder gar Bremen als den wissenschaftlichen

Mittelpunkt yon Nordwestdeatschland anzusehen, wie es Hamburg
und Frankfort f(ir ihre Umgegend l&ngst Bind. Nor durch

tachtige Leistongen auch auf anderen Gebieten, als dem des

Handels, darfen wir hoffen, onsere Bedeutung for Deutschland zu
13*
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behaupten, eine Bedeutung, welche weit hoher sein moss, als die

rein nach der Bevdlkerung bemessene politische Vertretung im
Reichstage sie erscheinen l&sst.

Es scheint mir, als hfttte man diese Pflege des geistigen

Lebens in Bremen all zu sehr vernachl&ssigt. Allerdings herrscht

ja jetzt seit einigen Jahren anf vielen Gebieten ein reges Vor-
w&rtsstreben. Der Ktinstlerverein mit seiner Abteilong fttr Bre-
mische Geschichte und Altertttmer, der naturwissenschaftliche

Verein, der Gartenbauverein, sowie der Gewerbe- and Industrie-

verein sind erfrealiche Beweise dafQr. Aus den Gebieten der

vaterl&ndischen Geschichte and Geographie, der Rechtsgeschichte

und aus manchen andern Zweigen des Wissens, welche ich wohl
nicht einzeln zu nennen braucbe, haben wir tiichtige Arbeiten er-

halten, and zwei Zeitschriften, das Bremische Jahrbuch und die

vom naturwistenschaftlichen Vereine ktirzlich angefangenen „Ab-
handlungen" sind bestimmt, fortlaufend die Arbeiten Bremischer
Gelehrten zu verdffentlichen ; beide Unternehmungen berflcksichti-

gen auch alle verwandten Bestrebungen im nordwestlichen Deutach-
land und suchen die tQchtigen Kr&fte dieser Provinz als Mitarbeiter

heranzuziehen. Aber bieten diese Bestrebungen auch eine Garantie
fQr ihre Dauer dar? Gehen sie nicht von einem verh&ltnism&ssig

kleinen Ereise von Mannern aus, welche vielleicht bald durch ge-

hftufte amtliche Arbeiten zum Aufgeben solcher Bestrebungen ge-
zwungen sind? Sind nicht die meisten unserer Aerzte, Lehrer
und Juristen dermassen mit Arbeiten tiberhauft, dass sie selbst

den Fortschritten ihrer Wissenschaften nur mit Mtthe folgen

konnen? Sind uns nicht tiberdies gerade in den letzten Jahren
mehrere der tttchtigsten Kr&fte durch Berufung nach aussen ent-

rissen worden? Oder haben wir es nicht bereits schon einmal in

den letzten sechzig Jahren erlebt, dass auf eine Periode regen
Geisteslebens ein Zeitraum yon scheinbar volliger Stagnation ein-

trat? Wer gedenkt yon den Aelteren in unserer Mitte nicht gerne
des zweiten und dritten Jahrzehntes*) unseres Jahrhunderts, als

ein glQcklicher Stern Manner wie Olbers, Albers, Treviranus,

Mertens, Heineken, Kindt, Smidt und Andere in unsem Mauem
vereinigt hatte, als die Montag Abende regelm&ssig einen Kreis
yon ZuhSrern in dem Saale des Museums versammelten, wo alle

neuen Fortschritte der Wissenschaft besprochen und durch Ver-
suche erl&utert, sowie die nea erschienenen Werke vorgezeigt

warden? Von dem geistigen Leben, welches damals in Bremen
herrschte, zeugt noch jetzt die Erinnerung, zeugen aber auch die

vielen im Nachlasse von Olbers befindlichen Manuskripte solcher Vor-
lesungen. Aber dieses frische Streben erhielt sich nicht. Als der

*) In dem Nacbfolgenden ist der Irrtim enthalten, ale liege die wisscn-
tchaftliche Qlanzzeit Bremens im zweiten und dritten Jahnehnt unseres Jahr-
hunderts. In Wirklichkeit fiel (wie im Zusammenhange in dem ersten Aufsatse
dieser Festschrift nachgewiesfn worden ist) die grosste Blutezeit auf den Anfang
des Jahrhunderts, und die Jahrzehnte nach der franzdsischen Zeit boten nur
einen sohwachen Abglang der fruheren Blute dar.
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Tod mehr and mehrLiicken in jenen glftnzenden Kreis riss, erlosch

das gemeinsame Wirken; die Vorlesongsabende hOrten nach and
nach auf, und es kamen Jahrzehnte, in denen die Wissenschaft
keine St&tte in Bremen zu finden schien. Gewiss, es lebten noch
eine ganze Reihe der ttlchtigsten Gelehrten hier; aber sie gingen
unter in der UeberbOrdung mit tfiglichen Arbeiten. Das akademi-
sche Gymnasium, dessen Professoren recht eigentlich die Aufgabe
batten, die Wissenschaft zu pflegen, war wfthrend der schweren
Zeit zu Anfang unseres Jahrhunderts anfgehoben worden. Die
tuchtigen Arbeiten einzelner bremischer Gelehrten (als Beispiele

darf ich wohl Donandt's rechtshistorische and Kohlmann's lokal-

geschichtliche Forschungen, Menke's philologische Studien, Hart-
laab's ornithologische and Focke's physiologisch-mikroskopische
Arbeiten, sowie v. d. Bosch's Arbeiten auf dem Gebiete der
Conchyliologie nennen) gingen Mr das geistige Leben beinahe
verloren, ja, sie warden sogar nor in kleineren Kreisen onserer
Bevftlkerang bekannt Zwar der Sinn fQr Kunst ist hier niemals
erioschen; denn es liegt in der Natur der Sache, dass eine wohl-
babende BeyOlkerong auch auf den Schmuck des Lebens bedacht
ist Die Pflege der Mnsik, die Freude an guten mimischen Dar-
stellongen, an Kupferstichen and Gemftlden zam Schmuck der
Wohnangen wird namentlich onter der far solche Genttsse hoch-

empfenglichen norddeotschen Bevttlkerong nirgends vermisst werden,
wo der Erwerb noch einen Ueberschoss iiber die BedOrfnis&e des
t&glichen Lebens lftsst. — Die Wissenschaft aber schien fiir das
allgemeine Leben onserer Stadt keine Bedeotong zo haben.

Wie ganz anders in Hamburg and Frankfurt, wo gerade in

jener Zeit zahlreiche tachtige wissenschaftliche Arbeiten erschienen
and die wisscnschafUichen Institute in hoher Blute standen. Ich

erionere nor an die schone BlUte des Senckenbergischen Institutes

zu Frankfort. Ich finde den Grand dieses Gegensatzes in dem
gftnzlichen Mangel von wissenschaftlichen Institoten in Bremen,
w&hrend Hamburg and Frankfort daran reich sind and Hamburg
dberdies das Glttck hat, sein akademisches Gymnasium erhalten zo
haben, an dessen zeitgemOsse Reorganisation, d. i. seine Ver-
wandlong in eine Akademie eben jetzt gedacht wird. Dieser
Mangel ist es aoch, welcher mich beffirchten lftsst, dass der neoe
Aufschwung des geistigen Lebens in Bremen ein vorHbergehender
sein wird. Erst wenn wir wissenschaftliche Institute hier haben
werden, kdnnen wir ids deren Leiter Manner von aoswftrts her-

Ziehen, welche Masse tibrig behalten, wissenschaftlich thatig zo
iein and darch dffentliche Vortrftge sowohl allgemein anregend zo
wirken, als auch zo der so sehr wttnschenswerten hdheren Aus-
bildong der jongen Kaufleute und Gewerbtreibenden beizotragen,

and welche die eigentlichen Mittelpunkte unseres geistigen Lebens
bilden werden. Als solche Institute, welche far Bremen wOnschens-

wert w&ren, mdchte ich aas dem mir n&her liegenden Kreise des

Wissens bezeichnen: eine meteorologische Station, eine Sternwarte

mit magnetiBcher Station, einen zoologischen and einen botanischen
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Garten, ein Museum far bremische Geschichte und Altertflmer, ein

Waren- und SchifFahrtsmuseum und endlich eine bedeutende Er-
weiterung der Mittel and Rftumlichkeiten unseres Museums and
der Mittel der Stadtbibliothek. Alle diese Institute stehen in

naher Beziehung zum bremischen Leben und zum Handel, indem
sie entweder wie Sternwarte oder magnetische Station direkt die

Schiffahrt fOrdern oder wie ein botanischer oder zoologischer

Garten f(ir eine Stadt, welche ein so grosses Eingangsthor Ton
Deutschland bildet, wegen der leichten EinfQhrung auswftrtiger

Tiere und Pflanzen yon besonderem Interesse sind. Yon diesen

wissenschaftlichen Anstalten kann sich aber nur ein zoologischer

Garten selbst unterhalten und daher als Aktienunternehmen ins

Leben gernfen werden, und es wird dies auch sicher geschehen,

sobald durch die in Aussicht stehenden verbesserten Ei&enbahn-
verbindungen der Fremdenverkehr, welcher ja tlberall ein der-

artiges Institut mit unterhalten muss, sich wesentlich gehoben
haben wird. Die anderen Institute kflnnen keinen direkt greif-

baren, in Thalernoten aufzfthlbaren Ertrag liefern; ihre Rente be-

steht in der F&rderung der Wissenschaft, in der hdheren Stufe,

welche dadurch Bremen unter den deutschen St&dten einnehmen
wird, in der Anregung, welche sie unserm geistigen Leben ge-
wfthren werden, in der hoheren Stufe der Ausbildung, die unsere
jungen Kaufleute und Gewerbtreibenden mit ihrer Halfe sich er-

werben kOnnen. In Beziehung auf den letzten Punkt will ich nur
auf die Erkenntnis hinweisen, welche jetzt alle beteiligten Kreise
durchdringt, dass es mit der bisherigen mangelhaften Vorbildung
unserer jungen Leute nicht l&nger so geht.

Aber auf welchem Wege wftre es mdglich, solche wissen-
schaftliche Institute hier zu schaffen und tttchtige Gelehrte her-

zuziehen, werden die fragen, welche die vorstehenden Betrachtungen
billigen? — Es scheinen mir von vorneherein drei Wege sich dar-

zubieten, der der staatlichen Unterstatzung, der der Sammlung
von Beitrftgen und endlich der der Stiftung durch einzelne Personen
oder doch durch einen kleineren Ereis von M&nnern. Der Gedanke
an staatliche Httlfe ist von vorneherein auszuschliessen, wenigstens
was die Schaffung solcher Institute angeht, w&hrend ftir ihre

laufende Unterhaltung vielleicht eher ein Beitrag von Staatswegen
zu erlangen wftre. Die Finanzlage unseres kleinen Staates ist

bekanntlich, obwohl man ihn draussen vielerwftrts ftir wohlhabend,
ja sogar ftir reich h&lt, eine sehr prekftre; seine wichtigsten Ein-

nahmequellen sind durchaus wandelbarer Natur und von der
allgemeinen Welt- und Handelslage direkt abhftngig. Wie die
neuen grossen Ausgaben, welche das Norddeutsche Bundes-
verhaltnis erfordern wird, aufzubringen sind, ist flir jetzt noch
gar nicht zu ubersehen. Unter diesen Umst&nden wftre es eine
Tr&umerei, auf die FOrderung wissenschaftlicher Bestrebungen
durch den Staat zu rechnen, selbst wenn man auch sicher den
Bsten Willen bei beiden leitenden BehOrden voraussetzen darf.

ch scheint es mir nicht wohl thunlich, den zweiten Weg zu
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betreten, der, wenn die dabei Interessierten die Sache in die Hand
n&hmen, auf einen Pressgang hinauskame, fQr den mir die Sache,
am die es sich handelt, zu hoch zu stehen scheint. Man hat
diesen Weg in den letzteh Jahren hier oft genug betreten milssen.

Er scheint mir aber auch schon um dessentwillen nicht thunlich

zu sein, weil die Anstalten, um welche es sich handelt, fort-

laufender Einnahmen bedQrfen, und diese kanm gut durch Bei-

tr&ge anfgebracht werden konnen Es bleibt wohl nur der dritte

Weg aber, der zngleich der edelste yon alien ist, der der frei-

willigen Stiftung durch einzelne patriotische Bttrger oder doch durch
einen kleinen Kreis von solchen aus freiem Antriebe. Ich will

hierbei nur auf die Erfahrungen in Amerika hinweisen, wo die

grossartigsten Stiftungen dieser Art nach Dutzenden z&hlen, oder
an das erinnern, was in Melbourne yon einzelnen BQrgern zur

Ansstattung solcher Institute in liberalster Weise geschehen ist.

Haben wir nicht auch in Deutschland solche, wie das Richarz'

Museum in Koln oder das Senckenbergische Institut in Frankfurt
am Main? Und wie ist das Letztere durch die thfttige Teilnahme
der Frankfurter BQrger gewachsen, seit sein Grander vor wenig
mehr als hundert Jahren der Stadt einen botanischen Garten und
eine Anatomie samt einem kleinen Eapitale zu deren Unterhaltung
vermachte ! Wie viele sog. ewige Mitglieder der Senckenbergischen
Stiftung giebt es bereits, deren Namen in eine Marmortafel ein-

gegraben auf der Hausflur des Museums aush&ngen, eine Ehre,

welche durch die Stiftung einer bedeutenden Geldsumme (deren

Zinsen allein verwendet werden dtirfen) erworben wird. Welche
Menge yon wissenschaftlichen Stiftungen besitzt Qberhaupt Frankfurt.

Da geht kaum ein Jahr hin, ohne dass yon irgend einer Seite

einige hundert oder tausend Gulden ausgeworfen werden, yon
deren Zinsen eine spezielle Ausgabe bestritten werden soil. Bald
gilt es der Pflege eines bestimmten Faches auf der Stadtbibliothek,

bald sollen yon den Zinsen eines Kapitales dffentliche Vortrage
ans dem Gebiete der Physik oder Botanik gehalten, bald die Er-
trage zur FortfQhrung der Insekten- oder der Amphibiensammlung
des Museums yerwandt werden, oder die Yerwendung der Zinsen
wird geradezu einer wissenschaftlichen Gesellschaft Uberlassen.

Dann wieder wird ein Preis gestiftet, der von Zeit zu Zeit fQr die

beste Arbeit Qber Frankfartische Geschichte verliehen werden
soil — und dabei kommen die kQnstlerischen Interessen der Stadt
wahrlich nicht zu kurz.

Hier in Bremen sind Stiftungen solcher Art noch vdllig un-

bekannt, aber, wer wollte der Bevfllkerung einen Vorwurf daraus
machen, da ihr bisher die Anregung dazu fehlte. Der Sinn fttr

dffentliche Wirksamkeit ist hier ja in seltener Weise vorhanden
und besonders der gute Wille, . Geld und Zeit fQr die Zwecke des
Staates und der Stadt herzugeben. Kaum ein wohlhabender
Bflrger setzt seinen letzten Willen fest, ohne reiche Schenkungen
an milde Stiftungen, far welche er sich wfthrend seines Lebens
interessierte, zu yermachen und die Danksagungen fQr solche
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Legate, „sch0ne Gaben", wie der Kunstausdruck lautet, fallen oft

ganze Spalten unserer Anzeigeblatter. Es wird daher, hoffe ich,

nur der Anregung bedtirfen, am die Aufmerksamkeit mehr als

bisher auf die wissenschaftlichen Angelegenheiten Bremens and
ihre Bedeutung fttr die Zukunft zu lenken. Die Aufgaben auf

diesem Gebiete sind ihrer Natur nach hochst verschieden und
einzelne mit geringeren, andere mit grosseren Mitteln zu er-

reichen.

Darum mdchte ich, nicht etwa zur Fdrderung persdnlicher

Liebhabereien, sondern im Interesse des geistigen Lebens unserer

Stadt und ihrer Bedeutung im deutschen Vaterlande an die wohl-

habenden, hier sowohl als in der Feme lebenden Bremer das
Gesuch richten, dem Geistesleben unserer Stadt durch Stiftung

wissenschaftlicher Institute einen festeren Halt zu geben.

4. Bremen und die IiAndwirtsehaft.

Aus der Weser-Zeitung vom 26. Juni 1874.

Unter den vielen tausend Bremern, die kiirzlich zur land-

wirtschaftlichen Ausstellung hinausgewandert sind, werden wenige
gewesen sein, die sich nicht bei dieser Gelegenheit des grossen
Schfttzenfestes vom Juli 1865 lebhaft erinnert haben. Alle anderen
Feste, die Bremen seitdem gefeiert hat, zeigten einen mehr lokalen

Charakter, keines ftihrte der Stadt so grosse Scharen von Fremden
zu. Die zahlreichen Gftste von Nah und Fern, sowie der mit
rasch entstandenen leichten Holzbauten besetzte Platz sind indess

im Grunde die einzigen Aehnlichkeiten, welche eine Vergleichong
zwischen damals und jetzt dem prflfenden Auge darbietet. Wie
hingen am 16. Juli 1865 die Strassen voll von Eichenlaub and
Tannengewinden, von Teppichen, Fahnen und Fahnlein; dazu
die prunkenden Anztige der grtingekleideten Manner mit ihren

unzahligen Bannern und Spruchbandern ; draussen auf dem Platze

das lustige Knallen der Bdller und Bttchsen, die zahllosen and
endlosen schwttlstigen Reden, die Verbrttderungskttsse und vater-

landischen Lieder — tlberall ein grosser Aufwand von L&rm,
Gepr&nge und schdnen Worten. — Aber wie verzehrend sengte
die gltlhende Julisonne zwischen all dieser Herrlichkeit, im Nu
waren die Kranze verdorrt, erschOpft sanken die Manner am Wege
nieder und zum Schlusse des Festes lagerte sich etwas wie ein

gewaltiger Katzenjammer aber die Gemtiter; das Reden and
Schiessen hatte sich als ein schnell verrauchendes aber recht

kostspieliges Vergntigen erwiesen. Wie anders Bah es doch jetzt

im Juni 1874 aus. Kein erborgtes Grttn zierte die Strassen der

Stadt; einfache Fahnen flatterten mehr zum Grusse ftlr den deut-

schen Kronprinzen als ftlr das geschftftige Treiben der Aus-
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stellnng ; kein Schuss Pulver wurde zur Erhdhang der Festfireude

verknafit; nor wenige kurze sachliche Reden warden gehalten,

moistens in engeren Kreisen; von Umzttgen, Spruchb&ndern, Fest-

gesfingen, vaterl&ndischen Trachten war keine Spur zu sehen.

Inch der Himmel war im Ganzen ktthl gestimmt nnd schloss das

Fest in so frostiger Weise, dass gar manches Feld rings urn die

Stadt herum davon zu erz&hlen weiss. Und doch ist diesmal der

schliessliche Gesamleindruck des Ganzen nngleich befriedigender

gewesen; jedermann sagt sich, dass das Werk gelungen, der be-

absichtigte Zweck erreicht ist; selbst die Kosten werden im
Wesentlichen gedeckt sein. Wir dttrfen in der Gegenwart nicht

ungerecht werden gegen unsere eigene jflngste Vergangenheit

;

jenes Sehnen, Hoffen und Wollen hatte vor 9 Jahren sicberlich

seine Berechtigung; man suchte sich klar zu werden fiber das, was
man erstrebte, aber man scheute noch die Mittel zur Erreichang

des erwttnschten Zieles. Noch ahnte man nicht, wie nahe die

Entscheidung bevorstand. Tand and Flitter, Prank and L&rm,
Redeschwall and Verbrttderangsgesang, — das Alles hatte seine

Berechtigang in einer Zeit, als die GrOsse des deutschen Volkes

nor noch ein Tranm, ein Gebilde der dichterischen Phantasie

war. Heate sind Kaiser and Reich eine Wahrheit geworden; die

poetische Symbolik der Zeichen and Embleme, die begeisterten,

aber rerschwommenen Reden machen keinen Eindrack mehr aaf

ans; anser Palver sparen wir far ernstere Zwecke. Es ist nan
einmal jetzt Alles anders geworden. Ein Fest der Arbeit war es,

welches wir in den letzten Tagen feierten; Rtthrigkeit, Thatkraft

and Erfindangsgeist sind es, die sich aaf anserer Aasstellang

Preise and Anerkennang errangen haben.

Der Raosch des grossen Schtttzenfestes von 1865 war schneli

verflogen, aber Bremen verdankt ihm doch die Begrttndung eines

daaernden Werkes. Die Rinderherden, weiche darch die knallen-

den Bttchsen von der altgewohnten Weide vertrieben worden
waren, sind nicht wiedergekehrt; ein jonger Wald ist dort in-

zwischen vielversprechend herangewachsen. Unser Bttrgerpark

bleibt ein Andenken an das Schtttzenfest ; bei der diesj&hrigen

Aasstellang ist er zam ersten Male Mr ein grossartiges gemein-

nfttziges Unternehmen verwertet worden. Wie viel die freondliche

Umgebong daza beigetragen hat, den Gesamteindruck der Aas-

stellang za Yerschdnern, wird allgemein freudig anerkannt. Der
Bttrgerpark ist ja ttberhanpt l&ngst eine bevorzugte Lieblings-

sch^pfang der Bremer geworden.
Dem Schtttzenfeste von 1865, der letzten gewaltigen Eond-

gebong des nnbefriedigten, sich nach innerer Einigang sehnenden

deatschen Yolksgeistes, verdanken wir Bremer unseren Bttrgerpark.

Soil die im Uebrigen so glttcklich durchgeftthrte internationale

Aasstellang ohne ein daaerndes Denkmal bleiben? Sollte der

poetische Raosch sich schliesslich frachtbarer and schdpferischer

erweisen, als die nttchterne Arbeit?

Ein geborener Bremer, ein anter Natarforschern and Land-
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wirten gleich hochgesch&tzter Mann ist es gewesen, der es aus-

gesprochen hat, was die deutsche Landwirtschaft jetzt von Bremen
hofft und erwartet. Bremen ist der nattirliche Mittelpnnkt der
nordwestlichen Ecke des niederdeutschen Tieflandes; es ist daher
der richtige Ort ftir eine landwirtschaftliche Versuchsstation, die

sich der Erforschung der eigenttlmlichen Bodenverh&ltnisse dieser

Gegend zu widmen, die sich die Hebung der Bodenkultur in den
vielfach vernachl&ssigten Moor- und Heidestrichen zur Aufgabe
zu stellen hat. Es ist einzig und allein als eine Folge der terri-

torialen Zersplitterung anzusehen, dass in Bremen nicht schon
lftngst eine solche Anstalt besteht; da es aber der entschiedene

Wifle des deutschen Volkes ist, dass die Landesgrenzen gegen-
w&rtig kein nfltzliches Werk mehr hindern sollen, so muss diese

Schwierigkeit tiberwunden werden. Ohne Zweifel wtlrde z. B. fQr

das Oldenburgische eine Versuchsstation sehr wertvoll und
wichtig sein; allein dieselben GrOnde, welche fllr die Wahl
Bremens als Ausstellungsplatz sprachen, lassen die grdssere Stadt
auch als den geeigneteren Ort far eine Versuchsstation erscheinen.

Es sind im Wesentlichen die zentrale Lage, der nach alien Seiten

hin leichtere Verkehr, die litterarischen und wissenschaftlichen

Htilfsmittel, das vielseitigere geistige Leben, welche den Vorzug
Bremens begrilnden.

Was ist nun eine landwirtschaftliche Versuchsstation? Ganz
allgemein gesprochen, eine Anstalt, welche die Ergebnisse wissen-

schaftlicher Forschung ftir Ackerbau und Viehzucht nutzbar zu
machen, sowie umgekehrt die Erfahrungen der Landwirte wissen-

schaftlich zu erlautern und zu klftren bestrebt ist. Im Einzelnen

verfolgt jedes dieser Institute besondere Zwecke ; einige arbeiten

ftir Ackerbau, andere ftir Weinbau, Obstbau, Viehzucht u. s. w.
Die Aufgaben, welche eine derartige Anstalt im nordwestdeutschen
Flachlande zunftchst zu lflsen haben wttrde, sind ziemlich klar vor-

gezeichnet. Was fangen wir mit unserm Moor- und Heidelande
an? Wie werden wir das Moorbrennen los? Kflnnen wir die

Abfalle unserer Stftdte, die Mergel in unsern Heiden, den Schlick

an unsern Kiisten nicht im Interesse der Landwirtschaft besser als

bisher verwerten? Wie verhindern wir das Versumpfen unserer

Marschen? — das sind Fragen, deren Wichtigkeit sofort in die

Augen springt. Der Verein gegen das Moorbrennen z. B. hat es

als seine Aufgabe erkannt, eine rationelle Moorwirtschaft zu
fordern ; er hat sehr beachtenswerten Fortschritten Bahn zu brechen
gesucht, hat zu frischen Leistungen ermuntert und in vielseitiger

Weise das Betreten neuer Wege erleichtert. Allein man merkt es

den besten durch ihn hervorgerufenen Arbeiten sofort an, wie
unzuverlassig die wissenschaftliche Grundlage noch ist. So lange
wir nicht bestimmt wissen, weshalb das Brennen des Moores den
Pflanzenwuchs fordert, werden wir hflchstens durch einen glack-

lichen Zufall ein Ersatzmittel daftir finden. Eine Untersuchung,
Moorbrennen wirkt, ist aber eine sehr umfassende Arbeit,

t vielseitige Kenntnisse, ftusserst zahlreiche Versuche und
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einen grossen Aufwand von Zeit erfordert. Niemand, der dieser

Aofgabe wirklich gewachsen ist, wird dieselbe als Nebenarbeit
flbernehmen; es ist eine Untersnchang, welche wenigstens fQr

mehrere Monate im Jahre die voile Arbeitskraft eines vielseitig

gebildeten Mannes in Ansproch nimmt, ausserdem aber noch viel

Handarbeit and eine grosse Anzahl chemischer Analysen erfordert.

Aehnlich verh&lt es sich mit gar manchen andern einschl&gigen

Fragen, die onmOglich beil&ofig, gleichsam dilettantisch gelOst

werden kOnnen, sondern vielmehr eine grtlndliche, berofsm&ssige
Bearbeitong erfordern.

Es ergiebt sich aus diesen Andeutungen von selbst, dass eine

Versnchsstation, wie wir sie far Bremen im Auge haben, ihr

Arbeitsfeld im Moore and in den dttrren Heidefl&chen, in den
Marschsflmpfen und auf dem Ftagsande findet. Sie bedarf sehr

wenig Platz an ihrem Wohnsitze; im Wesentlichen nor ein ein-

faches chemisches Laboratoriam, ein Mikroskopierzimmer and einen

Raum far Boden-, Samen-, Dflngerproben a. s. w. Ein kleines

Stack Gartenland ist allerdings kaum zu entbehren, aber die

eigentlichen Versnchsfelder kOnnen and mflssen Meilen weit ent-

fernt and zerstreat liegen.

Was nan die Kr&fte betrifit, die an einer solchen Anstalt

thfttig sein wttrden, so ist natttrlich zonftchst ein Ghemiker er-

forderlich, dann aber aach ein Mann, der in der wissenschaftlichen

Bodenkunde (Geognosie) bewandert ist and zugleich die Ern&hrangs-
bedingangen fttr die Pflanzenwelt vollkommen zu flbersehen ver-

mag. Es dtirfte zweifelhaft sein, ob sich solche Kenntnisse in

derselben PersOnlichkeit vereinigt finden. Man wird aber festhalten

mflssen, dass in der Anstalt grtlndliche chemische, geognostische

and pflanzenphysiologische Kenntnisse vertreten sein sollen, sei es

durch zwei, sei es dorch drei verschiedene PersOnlichkeiten. Ferner
wird die Station mit tflchtigen Landwirtschaftstechnikern in Ver-
bindang treton mflssen, am mit deren Hfllfe grdssere Anlagen ins

Leben rofen za kOnnen.

Nordwestdeatschland ist wirtschaftlich ein einheitliches Gebiet,

and ein Fortschritt, der an einem Ponkte desselben darchgefflhrt

ist, kommt notwendig alien anderen Orten za Gate. Eine wissen-

schaftliche Anstalt in diesem Gebiete kann daher anmOglich an
irgend welche Landesgrenzen gebunden sein; sie mass fttr den
ganzen Umkreis wirken. Unter diesen Umst&nden scheint es zu-

nachst eine Aofgabe der landwirtschafUichen Vereine za sein, den
Plan der Begrflndong einer Yersachsstation in dem angedeateten
oder ahnlichen Sinne weiter za verfolgen. In Bremen aber wird
man das Auge nicht fttr die Bestrebungen zur Hebung der Boden-
koltur verschliessen wollen, man wird die Landwirte mit ihren

Bestrebungen nicht im Stich lassen. W. 0. Focke.
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5. Der natarwiMenftchaftllche Terein.

Aus der Weser-Zeitung vom 22. November 1874.

Zur Erinnerung an sein zehnj&hriges Bestehen hat der natur-

wissenschaftliche Yerein am vorigen Sonnabend eine ausserordent-

liche Versammlung veranstaltet, welche durch die Teilnahme der

Damen der Mitglieder und durch einen Vortrag des Herrn Pro-

fessor Kraut aus Hannover ein festliches Gepr&ge erhielt. Von
einer Feier in grdsserem Massstabe hatte man abgesehen, da die

Umst&nde derselben nicht gttnstig schienen. Indessen mochten wir

diesen Anlass nicht vorttbergehen lassen, ohne einen Riickblick auf

die Wirksamkeit jenes Vereines zu werfen, in welchem eine wich-

tige Seite des geistigen Lebens der Gegenwart in unserer Stadt

eine Vertretung findet. Die stille wissenschaftliche Arbeit tritt in

der Regel wenig an die Oeffentlichkeit und erst im Laufe der Zeit

wird ihr Wirken auch dem Fernerstehenden wahrnehmbar.
Der Wunsch, auch hier einen Mittelpunkt fttr naturwissen-

schaftliche Bestrebungen zu griinden, war bereits seit l&ngerer

Zeit rege geworden, als endlich vor zehn Jahren die darauf hin-

zielenden Plane eine feste Gestalt gewannen. Ursprttnglich war
die Museumsgesellschaft zur Pflege des Naturstudiums begrttndet

worden, aber nachdem die Manner, welche zu Anfang des Jahr-

hunderts als Fflrderer der Wissenschaft gewirkt hatten, dahin-

geschieden waren, vermochte die jtingere Generation nicht, die

Teilnahme weiterer Kreise der Bevdlkerung fttr ihre Bestrebungen
wach zu erhalten. Die Vortrage wurden seltener und horten

schliesslich ganz auf; die Sammlungen wurden nur von einzelnen

besucht und gerieten fast in Yergessenheit. Die Museumsgesell-
schaft hatte zu Anfang der Sechszigerjahre bereits so sehr den

Charakter eines nur fttr Geselligkeit und Lektttre bestimmten Klubs
angenommen, dass es als unmftglich erschien, sie wieder fttr ihre

ursprttnglichen Zwecke zu gewinnen. Es musste ein besonderer

Yerein geschaffen werden, der durch niedrige Beitrage auch den

weniger Bemittelten den Zutritt gestattete und so eine Vereinigung

aller Freunde der Naturwissenschaft in unserer Stadt m&glich

machte. Die Meinungen, wie ein soldier Yerein am zweckmassigsten
zu organisieren sei, waren anfangs sehr geteilt; die Yertreter

einzelner Fachstudien wttnschten die sofortige Begrttndung ver-

schiedener Sektionen, wahrend von anderer Seite geltend gemacht
wurde, dass man die schon an und fttr sich wenig zahlreichen

selbstthatigen Krafte nicht zersplittern dttrfe. Diese Ansicht be-

hielt denn auch die Oberhand und mdchte sich durch die Er-

fahrungen des verflossenen Jahrzehnts als die richtige bewfthrt

haben. Bei dem Mangel an Naturforschern von Fach in unserer

Stadt ist der Yerein stets auf die Leistungen solcher Manner an-

gewiesen gewesen, welche den Ueberschuss ihrer Arbeitskraft, der

nicht durch Berufsgeschafte in Anspruch genommen wird, auf

naturwissenschaftliche Studien verwenden. Man mag ermessen, wie

schwer es ist, sich unter solchen Umstanden auf der Hdhe der
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Wissenschaft zu erhalten. Ein Zusammenfassen aller vorhandenen
Krftfte war dringend geboten, am die Gefahr dilettantischer Ver-
flachnng zu vermeiden, der die ohne wirkliche Fachgelehrte ver-

handelnden Gesellschaften so leicht anheimfallen. Wohl ziemt
68 sich bei dieser Gelegenheit des Mannes zu gedenken, dessen
tielseitige Bildung und persflnliche Liebenswflrdigkeit ihn besonders
bef&higten, den Mittelpunkt des neugebildeten Kreises zu werden.
Es war G. C. Kindt, der damalige Senior der hiesigen Natur-
forscher, der w&hrend der letzten Jahre seines Lebens der erste

Vorsitzende des Vereins war.

Die Grundlagen, auf denen der jnnge Verein erwuchs, schienen

in den ersten Jahren fest nnd gesund zn sein. Sich anlehnend
an die Museumsgesellschaft, konnte er deren Bibliothek and Samm-
tangen benutzen, ohne gezwangen za sein, den Mitgliedern grosse
Lasten far diese Zwecke zozamuten. Der Verein wirkte fttr Ver-
breittmg naturwissenschaftlicher Eenntnisse nnd suchte das in den
Sammlungen angeh&ufte Material zu verwerten, w&hrend die aus
wohlhabenden Mitbttrgern bestehende Museumsgesellschaft an der
von den Vfttern ttbernommenen Ehrenpflicht festhielt, fttr Unter-
haltung der Bibliothek und Sammlungen zu sorgen. Die Anregung,
welche vom Verein ausging, ftthrte namentlich der Bibliothek zahl-

reiche wertvolle Geschenke zu; die Museumsgesellschaft hatte kurz
vor Grttndung des Vereins eine frische, wissenschaftlich rtlhrige

Kraft als Konsenrator gewonnen, so dass sich alles zu vereinigen

schien, urn in Bremen wieder einen Mittelpunkt fttr naturwissen-

schaftliche Studien zu schaffen. Nur wenige Jahre bestand dies

Verhaltnis ungetrttbt, zu kurze Zeit, urn die Frttchte desselben
reifen zu lassen. Der Beschluss der Museumsgesellschaft, sich der
Bibliothek und Sammlungen zu entledigen, ist bekannt genug ; der
Verein sah sich dadurch gewissermassen seines Handwerkszeuges
beraubt, indem ihm seitdem die Benutzung der litterarischen Httlfs-

nrittel und des Vergleichungsmaterials verkttmmert oder unmdglich
gemacht worden ist. Indes verloren die Leiter des Vereins dieser

Sachlage gegentiber nicht den Mut; durch die Untersttttzung treuer

Freunde warden Stiftungen begriindet, deren Zinsen zur Fdrderung
naturwissenschaftlicher Bestrebungen bestimmt sind. Alle Plftne

zn gr6sseren Unternehmungen, zur Errichtung eines selbstftndigen

Museums, eines zoologischen oder botanischen Gartens, eines

Aquariums etc. sind freilich aus Mangel an den erforderlichen

Geldmitteln gescheitert, aber es ist doch mdglich geworden, die

Thatigkeit des Vereins nach anderen Richtungen hin und innerhalb

besdieidener Grenzen zu erweitern. So wurde namentlich mit den
Vorie8ungen des Herrn Professor Kraut im vorigen Winter ein

neuer Weg beschritten, der zu einer Steigerung des Interesses an
den Fortechritten der Wissenschaft und zu einer allgemeinen Ver-
breitung gediegener naturhistorischer Eenntnisse ftthren muss.

Ueberblicken wir nun die Leistungen des Vereins, so ist es

natttriich nicht m6glich, in jedem Falle zu unterscheiden, was der
Gesamtheit, was der pers6nlichen Thatigkeit der einzelnen zuzu-
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schreiben ist. Es besteht jedoch der Vorzug der organisierten

Vereinathatigkeit darin, dass die Kr&fte jedes einzelnen besser and
nntzbringender verwertet werden. Gerade fttr M&nner, die nor

einen kleinen Teil ihrer Zeit den wissenschaftlichen Untersuchungen
widmen kftnnen, ist eine solche Organisation eine wesentliche Be-

dingung selbst&ndigen Schaffens. Sie empfangen einerseits die

erforderlichen Anregongen and werden darch das Beispiel anderer

stets von neuem angespornt, andererseits werden ihnen die wissen-

schaftlichen Httlfsmittel zugtaglich gemacht und alle Hindernisse

ftlr die Verflffentlichong der gewonnenen Resultate aus dem Wege
ger&omt. Diese Yorteile fttr eigene Untersuchungen sind zun&chst

der naturwissenschaftlichen Heimatkonde zu Gate gekommen. Die

frtthere Blttteperiode der bremischen Natarforschang hatte ihr

Wissen ttber Tier- and Fflanzenwelt anserer Gegend in einer etwas

seltsamen and viel za knappen Form auf die Nachwelt vererbt; es

war nftmlich in Heineken's Schrift iiber die freie Hansestadt Bremen
and ihr Gebiet, erschienen 1837, eine einfache namentliche Auf-

zfthlang der bisher gefundenen Tiere and Pflanzen gegeben worden.

Ueber die Verbreitung war nichts gesagt, die Gew&hrsmanner f&r

die einzelnen Angaben waren nor hie and da za erraten, in den

meisten Abschnitten entdeckte das kritische Auge bald zahlreiche

Ungenaaigkeiten. Mit der Zeit warde die Entzifferang dieses in

einigen Zweigen sehr reichhaltigen Verzeichnisses eine neue Auf-

gabe fttr die jttngere Naturforschergeneration, die zonftchst daran

den Umfang ihrer eigenen Kenntnisse za messen lernte. Inmitten

der gewaltigen Entwickelong aller Zweige der Natarforschang sind

wfthrend eines Zeitraames von mehr als 25 Jahren kaam Fort-

schritte in der Kunde von der Natar unserer Gegend gemacht
worden; alles, was hier innerhalb jenes Zeitraames an derartigen

Arbeiten erschien, beschr&nkt sich auf ein mit Standortsangaben

versehenes Pflanzenverzeichnis. Die nordwestliche Ecke onseres

Vaterlandes war vor 10 Jahren einer der wenigen Teile Deutsch-

lands, welche in natorwissenschaftlicher Beziehung kaam bekannt
waren. Der Wandel, der. darin seit Begrttndang des Vereins ein-

getreten ist, ist anverkennbar. Untersuchungen ttber Fauna, Flora

and Boden eines grdsseren Landstrichs lassen sich nicht in Mo-
naten and nicht in wenigen Jahren abschliessen, aber es tritt jetzt

allm&hlich eine Frucht der Vereinsth&tigkeit nach der andern her-

vor. W&hrend die frttheren Untersuchungen sich auf die n&here

Umgegend der Stadt Bremen beschrftnkten, hat der natorwissen-

schafUiche Verein sofort das ganze niedersftchsische Tiefland von

der hollftndischen Grenze bis zur Elbe und von der Nordsee bis

an die ersten Hdhenzttge fttr sein Arbeitsfeld erklftrt, an dessen

Bebauung freilich auch die befreundeten Vereine dieses Gebietes

and der angrenzenden Gegenden, n&mlich die za Emden, Osnabrttck,

Hannover, Lttneborg and Hamburg mitwirken.

Yon den darch den Verein herausgegebenen Abhandlangen
sind bis jetzt 12 Hefte erschienen, welche drei and einen halben

Band bilden. Die in anderen derartigen Gesellschaftsschriften
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vielfach vorherrschenden Arbeiten leichtesten Kalibers sind streng

aosgeschlossen; Sitzungsberichte, Exkursionsberichte and einfache

Kompilationen fehlen vollst&ndig. Eigene naturhistorische Arbeiten

hiesiger Gelehrten, vor alien Dingen Spezialforschungen liber die

Heimatgegend, bilden die Mehrzahl der in diesen Publikationen

enthaltenen Aufs&tze. Ausser den Abhandlungen hat der Verein
in den letzten Jahren auch vier Beilagen mit meteorologischen
Tabellen an seine Mitglieder verteilt ; es sind Ausschnitte aus dem
Jahrbuche far bremische Statistik, deren Herstellung and Verbrei-

tung dem Yereine durch das Entgegenkommen der betreffenden

Behdrden gestattet wurde. Die Aufnahme, welche die Abhand-
lungen des Vereins in der wissenschaftlichen Welt gefanden haben,
ist eine sehr ehrenvoile; etwa 180 auswartige Akademien and ge-
lebrte Gesellschaften sind mit ihm in Schriftenaustausch getreten.

Auf diese Weise ist es mdglich geworden, mit dem wissenschaft-

lichen Schaffen and Wirken an anderen Orten in Verbindung zu
bleiben; der Spezialforscher vermag, wenn ihm jene aaswftrtigen

Arbeiten nicht zug&ngUch sind, niemals zu ttbersehen, was in

Petersburg and London, in Florenz and Philadelphia, in San Fran-
zisko and Melbourne auf dem Felde seiner eigenen Studien ge-

lebtet wird.

Eine Quelle stetiger neuer Anregung boten auch die Berichte

&ber die Versammlungen, welche regelm&s&ig in unserem Blatte*)

verOffentlicht worden sind. Yielfache miindliche and schriftliche

Anfragen warden aas Anlass derselben an die Vereinsmitglieder

gerichtet, Einsendungen interessanter Naturkflrper waren h&ufig

die Folge dieser Berichte. Die Aufklarungen and Nachweise,
welche Private wie Behdrden durch den Yerein erhalten haben,

lassen sich nattlrlich schwer spezialisieren, sind aber bei der

grossen praktischen Bedeutung der Naturwissenschaften gewiss nicht

gering anzuschlagen.

Schliesslich gedenken wir noch einer Seite des Yereinslebens

nnd zwar der wichtigsten yon alien. Die wissenschaftlichen Lokal-

vereine sind berufen, die nattirlichen Yermittler zwischen der ge-

lehrten Forschung der Hochschulen una dem Yolksleben zu bilden,

sie haben die Aufgabe, den Sinn und das Yerstftndnis far wissen-

schaftliche Untersuchungen in immer weitere Kreise hinauszutragen.

In steter Bertthrung einerseits mit der Yolksschule und mit dem
praktischen Geschaftsleben, andererseits mit der Universit&tsbildung,

schlagen sie eine Brflcke, flber welche sich die Errungenschaften
der Forschung dem Yolke mitteilen und vermittelst welcher anderer-

seits die Gelehrten Fflhlung mit alien Kreisen des dffentlichen

Lebens behalten. Wer wollte ermessen, wie viel Anregung von
solchen Yereinen ausgehend in die Yolksschulen und von da in die

kleinsten Hauser und HQtten strdmtl Der Pulsschlag des geistigen

Lebens, welches sich in den Yereinen kund giebt, wird schliess-

lich, wenn auch nur in abgeschwachten Wellen, alle Kreise des

*) Weser-Zeitnng.
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Volkes erreichen. Die Generation, welche outer diesem Einflusse

aufw&chst, wird von vornherein erzogen werden in der Wert-
sch&tzung des selbst&ndigen Denkens, sie wird in den erlangten

Anschauungen einen geistigen and sittlichen Halt besitzen gegen
die gleissnerischen Verlockungen der Schw&tzer wie der Finster-

linge. — Wie gross nun die Wirksamkeit des hiesigen natur-

wissenschaftlichen Vereins auf diesem, seinem eigensten Arbeits-

felde gewesen ist, das lftsst sich nicht nach Zahl and Mass be-

rechnen. Wenn wir aber sehen, dass aus seinem Kreise gereifte

M&nner, deren Altersgenossen Familienv&ter sind, auf die Universit&t

Ziehen, am dort ihre naturwissenschaftliche Bildung zu vervoll-

standigen, so darf man wohl yoraassetzen, dass die nachhaltige

Wirkong der vom Vereine aasstrahlenden Anregongen nicht gering
sein kann.

Die ersten zehn Lebensjahre des naturwissenschaftlichen Vereins
haben gezeigt, dass er auf gesundem Grande erbaut ist, und wenn
seine Annalen vorlftufig noch ebenso viele Misserfolge wie Erfolge
zu verzeichnen haben, so ist ein solches Geschick wohl wenigen
erspart, die neue Wege zu bahnen suchen. Wenn nach Ablauf des

zweiten Jahrzehnts der Verein seine Sammlungen und Bibliothek

wieder aufgestellt und in ihrer Erhaltung gesichert sehen wird,

wenn er dann gleichzeitig einen stetigen Fortschritt in der L5sung
seiner Ubrigen Aufgaben verzeichnen kann, dann werden die ver-

geblichen Anstrengungen der Gegenwart nur als eine Prlifungszeit

erscheinen, nach welcher man sich des neugewonnenen Besitzes urn

so mehr freuen wird. Die Geschichte unserer Tage ruft aber jedem,
der nicht vdllig taub ist, mit gewaltiger Stimme die Mahnung zu,

dass man die Wissenschaft ehren und fordern muss, denn sie ist

die feste Burg Mr alle, welche in den K&mpfen der Gegenwart die

Fahne der Geistesfreiheit hoch halten. W. 0. Focke.

6. Der naturwiMenschaftUclie Verein zu Bremen
und seine gemeinnlltzige Th&tigkeit im Interesse der Stadt Bremen

und des deutschen Nordwestens.

Aus dem nNordwest
a vom 11. April 1880.

Der naturwissenschaftliche Verein zu Bremen beschloss am
17. November 1879 das fllnfzehnte Jahr seines Bestehens und
Wirkens. Da gerade auf diesen Tag eine der regelm&ssigen Ver-
sammlungen fiel, so hatte der Vorstand davon abgesehen, eine be-

sondere Festlichkeit zu veranstalten. Es war vielmehr nur daffir

gesorgt worden, dass an jenem Abend einer der Vorsitzenden einen

Rllckblick auf die bisherigen Bestrebungen des Vereins warf, und
dass die Versammlung eine besonders anregende war. Uns
aber will es bedttnken, dass ein Blick auf die Th&tigkeit des

Vereins, auf das im Interesse unserer Stadt und des deutschen
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Nordwesten8 Erstrebte recht eigentlich in die Spalten des „Nord-
west* gehOre, da der Verein es besonders verstanden hat, wissen-

schaftliche Anregung mit gemeinntttziger Thfttigkeit ?u verbinden.

Wie bereits angedeutet, fand die konstituierende Versamm-
lung am 17. November 1864 statt. Ihr wurde der fertig ausge-
arbeitete Plan der Anlehnung an die hiesige Gesellschaft Museum
vorgelegt. War die Gesellschaft Museum doch im Jahre 1774 als

„Physikalische Gesellschaft gegrilndet worden; besass sie doch
allein in Bremen eine nennenswerte naturwissenschaftliche Bibliothek,

sowie eine in einzelnen Zweigen recht bedeutende Sammlung von
Naturalien. Waren auch in den letzten Jahrzehnten leichtere ge-

sellige Unterhaltung, Zeitungslekttlre und Eartenspiel sehr stark

gegen die wissenschaftlichen Bestrebungen in den Vordergrund
getreten, so musste doch der Versuch gemacht werden, die alten

Wurzeln der Gesellschaft neu zu beleben. Zwar gelang es nicht,

wie anfangs beabsichtigt, den Verein zu einer fftrmlichen Sektion

der Gesellschaft Museum zu gestalten, aber doch wurde ein inniges

Vertrags-Verh&ltnis hergesteUt. Der naturwissenschaftliche Verein
yerzichtete von vornhefrein in gemeinniitziger Weise auf das Eigen-
tum an alien BOchern und Naturalien, welche er erwerben wtlrde;

er flbergab dieselben den Sammlungen der Gesellschaft Museum
in der Hofihung, dass sie dort am leichtesten allgemein benutzbar
bleiben wfirden; die Gesellschaft Museum stellte ihm als einzige

Gegenleistung ein Zimmer ftir seine Versammlungen zur Verfiigung;

ihre Mitglieder wurden ohne Ballotement in den neuen Verein

aufgenommen — das waren die GrundzUge des geschlossenen

Vertrages.

Der naturwissenschaftliche Verein blfihte raschund freudig auf.

Sein erster Vorsitzender, der allverehrte Apotheker Kindt, verstand

es, rflcksichtsvolle Leitung mit eigenen tiichtigen Leistungen zu
verbinden. Die meisten der hier lebenden Naturwissenschaftler

beteiligten sich lebhaft an den Versammlungs-Abenden, und so

hemchte in denselben fast stets ein frischer, anregender Ton.

Die meisten neueren Fortschritte der Wissenschaft wurden dort

beaprochen und oft durch Experimente erlftutert Jeder Vor-
tragende gab urn zu empfangen ; Zerkltiftung in Sektionen, welche

bo manchen kleineren Vereinen dieser Art verderblich geworden
ist, blieb — wie uns scheinen will, zumHeile desVereins — aus-

geschlossen.

Nach dem Tode von Kindt (1. Mftrz 1869) fQhrte der zweite

Voraitzende des Vereins, Dr. Gustav Woldemar Focke, das Werk
fort, und erwarb sich hohe Verdienste um dasselbe. Unter seiner

Leitung wurde der Versuch gemacht, die zuerst nach dem Kriege

tod 1866 von einem unsrer jttngern Gelehrten in einem Offent-

lichen Vortrag ausgegebene Parole: .Bremen der geistige
Mittelpunkt des nordwestlichen Deutschland tf auf

dem Gebiet des Vereins zu verwirklichen. Es wurde die aus-

wftrtige Mitgliedfichaft eingerichtet, zu der jeder auswartige streb-

aame Mann zugelassen wird, und bei der gegen den geringen,

8«pi«mb«r I88H XI, 14
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kaum die eigenen Kosten deckenden Jahresbeitrag von drei Mark
den Mitgliedern die Schriften des Vereins zur VerfQgung gestellt

werden. Der Versuch gelang. Die Zahl der auswftrtigen Mit-

glieder stieg von 57 im ersten Jahre (1871) auf 212 im Jahre
1879. Freilich bereiten diese Beziehungen den Leitern des

Vereins ganz ausserordentlich viele Mllhewaltungen ; aber sie

regen durch die zahlreichen Anfragen einen lebbaften geistigen

Verkehr an; sie ftihren den Sitzungen des Vereins eine Fttlle von
StoflF zu. Sicher tibt der Verein schon jetzt (ebenso wie durch
die regelmftssig ver6ffentlichten Berichte flber seine Sitzungen)

anf diesem Wege einen bedeutenden Einfluss aus.

Gleichzeitig hob sich unter der trefflichen Redaktion von
Dr. Wilhelm Olbers Focke die von dem Verein herausgegebene
Zeitschrift, die „Abhandlungen", so dass sie mehr und mehr zu
einem Repertoriom dessen wurde, was fiber die Naturgeschichte

des nordwestlichen Deutschland veroffentlicbt wird. Die Zustellung

der „Abhandlungenu an jedes Vereinsmitglied sichert den dort

niedergelegten Arbeiten eine vielseitige Beachtung; die eingefQhrte

Zahlung eines (freilich nur bescheidenen) Honorars an die Autoren
gestattet der Redaktion, geringerwertige Arbeiten, welche sich

sonst leicht in solchen Gesellschaftsschriften breit machen, fern

zu halten.

Gleichzeitig mit der Grtindung der auswftrtigen Mitgliedschaft

(Frflhjahr 1871) hatte der Verein zum ersten Mai den Mut, sich

durch einen 6|Fentlichen Schritt als ein gemeinnfltziges
Institut zu bezeichnen, dessen Forderung von den wohlhabenden
Mitbttrgern unsrer Stadt erwartet werden darf. Er that dies

durch die EinfQhrung der lebenslanglichen Mitgliedschaft gegen
die einmalige Zahlung von 180 Mark, wobei die auf diese Weise
eingehenden Betr&ge in der Regel nicht im laufenden Haushalt
ausgegeben werden dtirfen, sondern zur dauernden Dotierung von
einzelnen Zweigen des Vereinslebens verwendet werden sollen.

Beil&ufig bemerkt, scheint diese Einrichtung in unserer Stadt

durchaus noch nicht die Beachtung zu linden, welche ihr gebtihrt;

denn es wflrde uns sonst unbegreiflich erscheinen, dass der letzte

Jahresbericht nur 55 lebensl&ngliche Mitglieder aufftthrt.

Seitens mancher wohlhabender Bflrger wurde der Verein in

jenen Jahren durch vielfache, zum Teil sehr ansehnliche Geschenke,
namentlich an wertvollen Werken erfreut, welche den Gebern selbst

zur hohen Ehre gereichten, wenn die Geschenke auch vielleicht

nicht ohne Anregung herbeiflossen. Besonders erfreulich aber war
die am 28. Mftrz 1870 erfolgte Grtindung der Kindt-Stiftung
durch den jetzt verstorbenen hiesigen Kaufmann Andr6 von Kapff,

der dem Verein zur Begriindung derselben den Betrag von
1000 Thaler Gold fibergab. Koch niemals war fabgesehen von
der einmaligen Testierung von 100 Thaler Gold durch Fr&ulein
Elise Miiller an die Stadtbibliothek und einer kleinen Schenkung
an den Kunstverein) in unserer Stadt — welche sich auf andern
Gebieten stets durch Wohltatigkeit ausgezeichnet hat — ein
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soldier Kapitalbetrag in freierWeise far Zwecke der Wissenschaft
oder Kunst ausgeworfen worden. Fttr den Verein lag in dieser
Stiftung eine besondere Ennutigung, auf dem betretenen Wege
writer fort zu schreiten, und diese Ermutigung wurde noch be-
Bttrkt, als nach der gleich zu erw&hnenden schweren Krisis eine

noch viel bedeutendere Stiftung — am 2. Dezember 1872 durch
Frau Charlotte Frtthling, geb. Gdschen, mit einem Grundkapital von
5000 Thaler Gold — dem Verein in den Zinsen derselben noch
weitere finanzielle Mittel gewfthrte.

Die Verbindung des naturwissenschaftlichen Vereins mit der
Gesellschaft Museum hatte sich inzwischen nicht zu einer innigen
gestalten wollen; im Gegenteil war sein Aufblilhen vielleicht ein

Grand, der die Krisis der letzteren beschleunigte, und im Frtihjahr

1872 zur vdlligen Ausscheidung der wissenschaftlichen Bestxebun-
gen ftthrte. Dem Verein entstanden nun durch die Wegstauung
der Sammlungen, durch die grosse Erschwerung, welche in der
Benutzung der Bibliothek eintrat, Jahre schwerer Bedr&ngnis; es
war ihm gleichsam das Handwerkszeug unter den H&nden weg-
gezogen. Aber diese Jahre warden durch treues Zusammenhalten
der leitenden Krafte flberwunden, und als die naturwissenschaft-
lichen Abteilungen der Museumsbibliothek an die Stadtbibliothek

abgetreten worden waren, als die Sammlungen (jetzt als st&dtisches

Eigentum) im Jahre 1878 wieder aufgestellt wurden, wandte der
Verein von da an diesen Instituten seine Pflege zu. AUes, was er

durch Kauf, Geschenk oder Tausch erwirbt, Qbergiebt er diesen

st&dtischen Instituten, nur von dem Gedanken geleitet, dass es

dott am leichtesten zug&nglich ist, und demgem&ss so am meisten
Nntzen schafft. Wie bedeutend aber diese Zuwendungen sind, er-

sieht man aus den Berichten der Inspektion der st&dtischen

Sammlungen; es mag dafur auch die eine Thatsache angefiihrt

werden, dass die Stadtbibliothek im Jahre 1879 von dem Verein
mehr als tausend Bftnde erhielt. — Das Gehalt des botanischen

As8i8tenten bei den offentlichen Sammlungen wird von dem Vereine
allein, dasjenige des anthropologisch-ethnographischen Assistenten
zum Teil bestritten. — Mit der historischen Gesellschaft des

Kflnstlervereins, welche in ganz fthnlicher Weise fttr das Interesse

un8erer Stadt wirkt, ist durch die Griindung der gemeinsamen
anthropologischen Eommission ein nahes Freundschafts-Verhftltnis

hergestellt worden.
Auch nach aussen hin ist der Verein mehrfach hervorgetreten.

Im Einverst&ndnisse mit der Ministerial-Eommission zur Erforschung
der deutschen Meere in Kiel hat er auf dem Leuchtschiffe Weser
Beobachtungen fiber Stromrichtung, Salzgehalt, spezifisches Ge-
wicht und Temperatur des Wassers eingerichtet. Ein kleiner

Fonds fQr die Erforschung der ostfriesischen Inseln hat zu mehreren
Untersuchungen Anregungen gegeben und wird, wie wir hdren,

demnachst in einer wirklichen Flora der Inseln eine erfreuliche

Frucht bringen. Mancherlei Ausgrabungen und geologische Unter-

suchungen sind von dem Verein angeregt worden. Dass er auch
14*
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in weiteren Kreisen Achtung and Vertrauen geniesst, dafQr dttrfen

wir wohl auf die steigende Zahl der auswartigen Mitglieder, anf

die Anerkennung, welche seine Schriften in den Kreisen der

Manner der Wissenschaft finden, endlich und besonders aber auf

das Verhaltnis zn der Zentral-Moor-Kommission, bezw. dem Land-

wirtschafts-Ministerium in Berlin hinweisen. Als die Grundang
der Moor-Versuchsstation im Werke, und der Minister geneigt

war, diese doch im wesentlichen prenssische Anstalt nach

Bremen, als dem wissenschaftlichen Mittelpunkt des Nordwestens

von Deutschland, zn legen, da handelte es sich am eine Mittel-

instanz, welcbe die geistige and finanzielle Yermittlung zwischen

den preussischen Beh6rden and der Oberleitung der Station iiber-

nehmen konne. Rasch entschlossen ging der Verein auf die An-

tr&ge der Zentral-Moor-Kommission ein and Qbernahm damit eine

nicht onbetr&chtliche Arbeit and zagleich eine erhebliche finanzielle

Verantwortlichkeit. Fflr dieses Opfer, (dem noch ein Zuschuss

aus den eigenen, doch nicht bedeutenden Mitteln des Vereins

hinzugefQgt warde), gelang es aber, eine Anstalt nach Bremen
zu ziehen, welche fUr onser geistiges Leben schon sehr be-

deutsam geworden ist, and welche in Papenbarg, Uelzen, Monster,

oder wohin man sie sonst hatte legen konnen, doch schwerlich

zu der amfassenden Wirksamkeit gelangt ware, welche sie schon

jetzt entfaltet.

Der naturwissenschaftliche Verein hat inzwischen bereits

auch seinen zweiten Vorsitzenden, Dr. G. W. Focke, durch den Tod
verloren. Aber auch unter der jetzigen Leitung durch den be-

kannten Arzt und Ornithologen, Dr. Gustav Hartlaub, bleibt er

seinem Grundgedanken : derGemeinntitzigkeit, getreu. Er
bietet sich nicht allein unsern Biirgern, sondern auch den im
Nordwesten zerstreut wohnenden Naturforschern und Natur-

freunden, also namentlich F6rstem, Gartnern, Landwirten, Aerzten,

Apothekern und Lehrern, als ein Mittelpunkt far ihre Bestrebun-
gen dar. — MOchte er von unsern wohlhabenden MitbOrgem
dauernd in reger Weise untersttitzt werdenl Bildung befdrdem,
Kenntnisse verbreiten, heisst ja zwei Hauptquellen der Armut:
Aberglauben und Unwissenheit verschliessen. Daher gehSren die

naturwissenschaftlichen, die historischen, die geographischen Vereine
im hervorragendsten Sinne zu den wohlthatigen Yereinen und ver-

dienen freudige F6rderung durch jeden patriotischen Btlrger.

F. Buchenau.

7. Christian Ratenberg-Stifftang.

Aus dem Bremer „Couriera vom 17. Februar 1886.

Im naturwissenschaftlichen Vereine wurde am
letzten Montag das Statut der reichen Stiftung im Kapitalbetrage
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von 50000 M. vorgelegt, welche Herr LUder Rate nb erg am
8. Februar d. J. dem Vereine zur Erinnerung an seinen im Jahre
1878 auf Madagaskar gestorbenen Sohn Christian iibergeben

hat Das Statut bezeichnet als den Zweck der Stiftung: Pflege

derNaturwissenschaften und namentlich der Lieblingswissenschaften

des Verstorbenen, der Botanik and Zoologie, in nnserer Stadt;

eine Reihe von Verwendungen, welche ganz innerhalb der Be-
strebnngen des naturwissenschafUichen Vereines liegen, werden
als dem Stifter besonders willkommen bezeichnet. Das Kapital

der Stiftung darf nicht angegriffen, soil vielmehr durch allmahliche

Kapitalisierung zunachst bis auf den doppelten Betrag erhdht

werden. — Ueber einen Teil der Zinsen wird voriibergehend zn
einem wohlthatigen Zwecke verfiigt ; der Rest — und sp&ter der

ganze Betrag — steht dem Vorstande des Vereins zur Verftlgung.

EiDige notwendige Bestimmungen fiber Verwaltung, sowie liber

den Modus bei etwa ndtig werdender Ab&nderung der Statuten,

schliessen das AktenstUck. — Man kann sich denken, dass diese

Stiftung mit der lebhaftesten Freude begrttsst wurde. Nach Er-
ledigung der notwendigen formellen Angelegenheiten ergriff Herr
Professor Buchenau Namens des Vorstandes das Wort zu

folgender Rede:
Hochgeehrte Herren ! Sie haben soeben mit lebhafter Freude

den Bericht Ihres Vorstandes fiber die grossartige Stiftung ver-

nontmen, deren Verwaltung Herr Lflder Rutenberg unserem Ver-
eine tlbertragen hat. Sie haben den Beschluss gefasst, diese

Stiftung auf Grund des Ihnen vorgelegten Statuts anzunehmen.
Sie haben den Vorstand beauftragt, dem Stifter den herzlichen

Dank des Vereines fQr sein durch die Stiftung ausgesprochenes
Vertrauen zu unserm Vereine zu fibermitteln. — Der Vorstand
seinerseits empfindet nun das lebhafte Bedflrfnis, sich vor Ihnen
und bei der Bedeutung der Sache, vor unserer ganzen Stadt

darfiber auszusprechen, wie er die Einkflnfte dieser Stiftung zu
verwenden gedenkt und zugleich zu begrflnden, warum er unsere

wohlhabenden MitbOrger urn fernere ahnliche Kapitalzuwendungen
bittet. Wir mflssen ja darauf gefasst sein, dass in Bremen, wo
so auBserordentlich viel Mr wohlthfttige, kirchliche und patriotische

Zwecke, fQr den Btlrgerpark, for Krankenh&user, for Sommerpflege,

Einderbewahranstalten und Verwandtes ffeschieht, hunderte von
wohlmeinenden Mftnnern die Frage aufwerfen werden: h&tten nicht

meine Bestrebungen, mein Verein das Geld erhalten und zum
gr688eren Segen der Stadt verwenden k6nnen? Gestatten Sie mir
daher einige Minuten Geh6r, damit ich mich vor Ihnen fiber die

Fragen ausspreche: Zu welchem Zwecke erbittet sich
der naturwissenschaftliche Verein Kapitalstiftun-
gen, und wie verwendet er deren Zinseinktinf te?

Meine Herren! Im Jahre 1867 zeigte ein Mitglied, . welches

nnserem Vereine seit der Grtindung desselben im November 1864
angehOrt hatte, seinen Austritt an mit der Motivierung, dass er

einem Vereine seinen Beitrag nicht lftnger zuwenden wolle, welcher
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Kapital anzusammeln anfange und es nicht einmal fertig bringe,

die laufenden Beitrage aufzubrauchen. In dieser Auffassung war

zweifellos ein Kflrnlein Wahrheit enthalten, freilich eingewickelt in

eine grosse Menge Irrtum. Zutreffend wiirde sie nur sein, wenn
unsere einzige, ja auch nur unsere Hauptaufgabe darin bestande,

unsere Versammlungen zu organisieren, in ihnen durch Wort und
Demonstration anregend zu wirken, den Fortschritten der Wissen-

schaft zu folgen und vielleicht, wenn es hoch kame, zu eigenen

Studien oder zu selbstandigen Forschungen anzuregen. Ware dies

richtig, dann allerdings wtirde es am besten sein, alle Einnahmen
im laufenden Haushalte zu verwenden, an Ausstattung der Vortrage

und Herbeiziehung bertthmter Redner das Aeusserste zu leisten.

Aber wie viel umfassender sind die Aufgaben, welche dieStatuten

von vornherein im Interesse unserer Stadt und des deutschen

Nordwestens dem Vereine klar und zielbewusst vorschreiben

!

Die anregende, bis zu einem gewissen Grade gleichsam ge-

sellige Thatigkeit des naturwissenschaftlichen Vereins wird natur-

gemass einem ganz besonders raschen Wechsel unterliegen. Die

alteren Krafte nutzen sich ab, jiingere treten auf; je nach den

vorzugsweise thatigen Persdnlichkeiten werden in unserm Kreise

in dem einen Jahrzehnte diese, in dem andem jene Zweige der

Naturwissenschaften besonders vertreten sein und gepflegt werden.

Den Mannern, welche vor nun bald 22 Jahren den Verein in das

Leben riefen, ist es vdllig klar, dass die Zeit ihrer Wirksamkeit
in dem Vereine bald vortiber ist. Wenn es erlaubt ist, von mir

selbst zu reden, so erklare ich mich bereit, jeden Augenblick auf

meine Stellung in der Leitung des Vereins zu verzichten, wenn
sich eine jiingere Kraft bereit findet, welche mit derselben Liebe

fflr die Zwecke desselben wirken will, wie ich es gethan habe, und
ich glaube, dass ein solcher Wechsel zu hohem Segen fur den

Verein gereichen wtirde.

Aber mag der Verein nach diesen Seiten hin auch den

gTftssten Veranderungen unterliegen, mag er sich spalten oder

vielleicht ganz zu Grunde gehen, was ja Alles im Bereiche der

Moglichkeit liegt, seine unendlich umfassenderen gemeinnQtzigen
Aufgaben im Interesse unserer Stadt und des deutschen Nord-

westens bleiben bestehen. Ihre Ldsung, welche bedeutende Mittel

erfordert, wird sofort von einer anderen Organisation aufgenommen
werden mflssen, sobald der naturwissenschaftliche Verein sie aus

irgend einem Grunde aufgeben sollte.

In bestimmter Weise bezeichnen bereits die ersten Statuten

vom November 1864 als solche Aufgaben des Vereins:

a) die Pflege der hiesigen flffentlichen Sammlungen und

Bibliotheken,

b) die Herausgabe regelmassiger Jahresberichte, Gesellschafts-

schriften und naturwissenschaftlicher Werke,
c) die Durchforschung des nordwestlichen Deutschland,

d) die Veranstaltung zusammenhangender Vorlesungen und

Lehrkurse.
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Urn dieses Programm durchzufiihren, hat der Verein nach

den grossen Ereignissen des Jahres 1866 mit voller klarer Er-

kenntnis auf seine Fahne die Devise geschrieben: Bremen, der
wissenschaftliche Mittelpunkt des nordwestlichen
Deutschland, und er ist diesem Wahlspruche, wie wir sogleich

naher sehen werden, unaufhorlich getreu geblieben. — Zar wirk-

liclien Durchftihrung jenes Programmes gehoren aber selbstverstand-

lich bedeutende Mittel, Mittel, welche weder allein durch die

laufenden Beitrage einer Anzahl fur die Wissenschaft interessierter

oder aus Patriotismus beisteuernder Mitglieder zusammengebracht,
noch auch von der Liberalitat einzelner Mitburger abhangig gemacht
werden konnen, welch' letztere ja selbst wieder von der Lage des

Handels, von der grossern oder geringeren Blute des Erwerbs-
lebens abhangig ist; vielmehr kann der grossere Teil jener Mittel

nur aus den Zinsen grosserer Stiftungen oder angesammelter
Kapitalien gewonnen werden. — Aber leistet denn nicht unser kleiner

Staat auf jenen Gebieten das Erforderliche und ihm Obliegende ?

Es ist allbekannt, dass in den regierenden Kreisen unseres Ge-
meinwesens die Ansicht sehr einflussreiche Vertreter besitzt, dass

es nicht Aufgabe einer kleinen Stadt-Republik sei, grossere Samm-
lungen, Bibliotheken und andere wissenschaftliche oder Kunst-

Institute auf Staatskosten zu unterhalten, dass dies den Universitaten

und den Residenzstadten machtiger fiirsten vorbehalten bleiben

musse, und dass namentlich in Bremen dafur nur das Absolut-

Notwendige geschehen dtirfe. Ich kann diese Ansicht nicht fiir

berechtigt halten; indessen wiirde ihre Diskussion an diesem

Platze vollig unniitz sein. Wir miissen jedenfalls mit den ge-

gebenen Verhaltnissen rechnen und dtirfen bei den schweren Zeiten,

welche uber Bremen seit dem Jahre 1870 hereingebrochen sind,

bei den ausserordentlichen Anstrengungen, welche die Stadt

machen muss, um ihren Handel zu retten, fiir die nachsten Jahr-

zehnte nicht darauf rechnen, dass aus offentlichen Mitteln grossere

Summen fiir wissenschaftliche oder kunstlerische Zwecke auf-

gewendet werden. Auch von jener massgebenden Stelle aus wird

bestandig hervorgehoben, dass hier die Privatthatigkeit erganzend

eintreten miisse.

Betrachten wir zunachst die Verhaltnisse unserer Stadt-
bibliothek und der stadtischen Sammlungen fiir Natur-

geschichte und Ethnographie, der beiden Institute, deren Pflege

sich der naturwissenschaftliche Verein besonders angelegen sein

lasst. Die Stadtbibliothek ist so gering dotiert, dass sie nicht

vermag, neben der Pflege ihrer urspriinglichen Facher, der Ge-

schichte und der deutschen Sprache, irgend etwas fiir die Natur-

wissenschaften zu thun. Ja, sie ist nicht einmal im Stande, die

Schriften der grossen Akademien, der Petersburger, der Wiener

Akademie, der Royal Society in London u. a. zu halten, fiir welche

daher der Verein seit Jahren die Halfte des Abonnementspreises

beisteuert. — Die stadtischen Sammlungen fiir Naturgeschichte und

Ethnographie besitzen ein Jahresbudget von 10000 M., von dem
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iiberdies das Honorar des Herrn Direktors, die Gehalte des

Dieners and des Pr&parators bestritten werden mttssen. Man
kann danach leicht ermessen, wie viel oder vielmehr wie wenig
fttr Ersatz abg&ngiger Stttcke und fttr Neuanschaffungen ttbrig

bleibt. Auch hier ist der naturwissenschaftliche Verein Beit Jahren
mit seinen, freilich auch nor schwachen, Mitteln helfend ein-

getreten. Immer, wenn es eine gr6ssere, Mr die Belehrung oder

das Stadium wichtige Anschaffung, eine Sammlung von Ver-
steinerungen, ein interessantes Skelett oder dergl. gait, ist er urn

seine BeihQlfe ersucht worden und hat dieselbe bereitwilligst ge-

wahrt. Welche Wichtigkeit diese Sammlungen aber bereits fttr

das geistige Leben unserer Stadt besitzen, dafttr spricht gewiss

die Thatsache, dass die Zahl der Besucher sich in den letzten

Jahren zwischen 20 nnd 25000 bewegt hat. Die Fdrderung,
welche die Sammlungen Mr Studien, fttr die Entscheidung wissen-

schaftlicher Untersuchungen gewahrt haben, ist nicht in Zahlen
auszudrttcken ; sie ist aber nach den alljahrlich an Senat und
Bttrgerschaft erstatteten Berichten eine sehr erfreuliche. Hier
liegt aber noch ein sehr grosses Arbeitsfeld vor. — Die Be-
deutung jeder solchen Sammlung liegt fast noch mehr als in ihrer

Reichhaltigkeit in der Arbeitskraft, welche ihr zugewandt wird.

Geist zum Geistel Je besser die Ordnung, je genauer und
richtiger die Etiquettierung einer Sammlung ist, desto frucht-

bringender wird sie fttr den Besucher. Eine mangelhaft bearbeitete

und etiquettierte Sammlung hat als Volksbildungsmittel nor ge-

ringen Wert.
Nach dieser Richtung muss in unseren Sammlungen noch

sehr viel geschehen. Die anthropologischen und ethnographischen
Teile bedttrfen notwendig einer neuen Httlfskraft, eines neuen
„Assistentena , nachdem ihre ftlteren Teile von dem frfiheren

Assistenten vorzttglich geordnet und etiquettiert worden waren.

Die Arbeitskrafte fttr die botanischen Sammlungen mttssen ver-

mehrt werden. Fttr die Mineralien und Versteinerungen fehlt

noch jede Arbeitskraft, ebenso fttr Konchylien und die andern
niederen Tiere. Woher aber die Mittel fttr diese Arbeitskrafte

nehmen? Die Mittel des Budgets der Sammlungen reichen dafttr

in keiner Weise aus. Hoffen wir, dass unsere Stadt innerhalb

des nachsten Menschenalters das jetzige ungenttgende Lokal
durch einen Neubau ersetzt, fttr die andern durch das Bildungs-

bedllrfnis der Bev6lkerung gebotenen Ausgaben werden unsere
patriotisch gesinnten Mitbttrger sorgen mttssen, denen sich eben
als geeiffnetes Organ der Vermittelung der naturwissenschaftliche

Verein darbietet.

Wir wenden uns zu anderen Aufgaben des Letzteren. Die
Durchforschung des deutschen Nordwestens erfordert

grossere Mittel. Wird man den Anspruch erheben dttrfen, dass
unsere, ohnehin doch meist nor in bescheidenen Verhftltnissen

lebenden Gelehrten dieselben aus eigener Tasche aufbringen sollen?

Denken wir nur an die mit so gutem Erfolge begonnene Ebr-
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forschung der ostfriesischen Inseln, oder, am ein augenblicklich

nahe liegendes Beispiel zu erwahnen, an das Vorkommen von
Salz und Gyps im Oebiete der unteren Weser. Man glaube doch
nicht, dass die auf die Verfolgnng dieser Verh&ltnisse gerichteten

Bestrebungen zu einem befriedigenden Abschlosse ftihren werden,

wenn denselben nicht gr5ssere Mittel zur VerfQgung stehen! Um
Anderes zu bertthren, erinnem wir ferner daran, dass die Aus-
grabong der flberaus merkwtirdigen Schftdel aus der Domdttne, die

Nachforschungen auf dem Urnenfriedhof in Blumenthal, die ersten

inregongen zur Hebung der Fischerei in der Weser, die schdnen

Brflggemann'schen Arbeiten fiber die E&fer unserer Umgegend von
dem naturwissenschaftlichen Verein untemommen

9
bezienungsweise

angeregt worden sind.

Der naturwissenschaftliche Verein darf sich rflhmen, dass er

bereits kraftig zur Hebung der Bodenkultur im deutschen Nord-
westen beigetragen hat Seiner Bewilligung eines j&hrlichen Zu-
Bchusses von 400 M., seiner von dem Bremischen Mitgliede der

Zentral-Moor-Kommission, Herrn A. Lammers, eingeleiteten Ueber-
nahme der gesamten finanziellen Verwaltung ist es zum nicht ge-

ringen Teile zu danken, dass die Moor-Versuchsstation in

Bremen errichtet wurde. Zehn Jahre lang hat der Verein diesen,

seine finanziellen Mittel stark in Anspruch nehmenden Beitrag ge-

leistet ; aber er kann auch jetzt mitFreuden auf das Werk blicken,

welches die Gelehrten der Station bereits gethan haben und auf

die noch erweiterte Th&tigkeit, welche sie in den schOnen R&umen
des neu erbauten Stationsgeb&udes am Neustadtswall voraussicht-

Bch entwickeln werden.
Ala Organ ftir die wissenschafUichen Arbeiten der hier leben-

den Naturforscher, namentlich derartiger Arbeiten fiber die nord-

westdeutsche Tiefebene, hat der Verein seine Abhandlungen
gegrflndet, deren Herausgabe seine Mittel freilich sehr in Anspruch
nimmt; dieselben haben sich unter der Thfttigkeit ihres jetzigen

Redakteurs, des Herrn Dr. W. 0. Focke, zu einer wissenschaft-

lichen Zeitschrift entwickelt, welche flberall mit Ehren und mit
Anerkennung genannt wird. Indem der Verein sie seinen 160
answ&rtigen Mitgliedem im deutschen Nordwesten zuschickt, bringt

er ein grosses Opfer; aber er knQpft eben so viele geistige Bande
nriflchen unserer Stadt und dem deutschen Nordwesten. Dutzend-
ftltig treffen die wissenschafUichen Sendungen und Anfragen bei

Ann ein; die in den kleineren Orten lebenden Naturforscher und
Natorfreunde gewdhnen sich daran, nach Bremen als ihrem
geistigen Mittelpunkte zu blicken, und zweifellos darf man be-

haupten, dass diesen Beziehungen zahlreiche Verbindungen auf

dem Gebiete des Geschftftslebens folgen.— Gerade fttr die bessere

Ansstattung der Abhandlungen aber geben die Stiftungen dem
Vereine mehr Mittel an die Hand. — Die Abhandlungen ftihren

ferner durch den Schriftenaustausch mit zahlreichen ausw&rtigen Ge-
seDsdtaftenund Akademien der Stadtbibliothek eine FOlle von Vereins-
•chriften zu, welche sonst auf keine Weise zu erhalten sein warden.
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Sei es nns gestattet, noch ein letztes Gebiet zu erw&hnen,

dessen Bearbeitung so recht eigentlich zu den Aufgaben des natur-

wissenschaftlichen Vereins gehort — die Veranstaltung zusammen-
hangender Vortrage und Unterrichts-Kurse. Auf diesem
Felde hat der Verein mit den chemischen Vortragen des Herrn
Professors K. Kraut aus Hannover in den beiden Wintern 1873/74
und 1874/75 einen schonen Anfang gemacht. Es ist dann frei-

lich bei der ungttnstigen geographischen Lage unserer Stadt nicht

mdglich gewesen, diesen Versuch fortzusetzen. Der Verein hat

aber geglaubt, darauf verzichten zu sollen, regelm&ssig berlihmte

Vortragende zu Einzelvortragen hierher zu bitten. Die Erfahrung
anderer Vereine hat ihm darin Recht gegeben; denn mehr und
mehr bricht die Ueberzeugung sich Bahn, dass solche zusammen-
hangslose Vortrage nur selten dauernde Fruchte tragen, dass ihnen

in der Begel nur die Bedeutung einer angenehmen geistigen An-
regung und Erholung innewohnt. Aber ein anderes Bildungs-
bedOrfnis meldet sich immer dringender; es ist das nach derEin-
richtung zusammenhangender Unterrichts- und Vortrags-Kurse.
Wir wissen, dass dem Bildungsbediirfhisse zahlreicher junger Kauf-
leute und Gewerbtreibenden die Einrichtungen des kaufmannischen
Vereins und des Vereins Vorwarts entgegenkommen. Daneben
bleiben aber nicht wenige Ereise strebsamer junger Leute (ich

erinnere nur an die jungen Lehrer und Apotheker) tibrig, welche
nach Fortbildung, namentlich auf dem Gebiete der Naturwissen-
schaften, streben. Solche Ereise haben zu Anfang der letzten

Winter die Herren Direktor Dr. Ludwig, Direktor Dr. Spengel,
Dr. Hergt und Dr. Schneider um Abhaltung von Vortrags-Kursen
tiber Themata aus der Zoologie, der Chemie und Physik ersucht.

Bei diesen Eursen, an welche die HSrer mit lebhafter Befriedigung
und Dankbarkeit zurttckdenken, hat sich aber stets der Mangel
einer Organisation und die Hohe der Lokalkosten als hinderlich

erwiesen. Hier einzutreten, betrachtet der naturwissenschaftliche

Verein als eine wichtige Aufgabe und bereits in der letzten Sitzung
des Vorstandes — noch ehe wir von der Rutenberg-Stiftung
Eenntnis hatten — war beschlossen worden, im nachsten Jahres-
berichte die bildungsbedOrftigen Ereise zu ersuchen, sich mit dem
Vorstande ins Einvernehmen zu setzen. — Hier liegt noch ein

grosses, sehr segensreiches Arbeitsfeld vor uns, ein Feld, dessen
Bedeutung ftlr Bremen wohl von keiner Seite mehr bestritten

werden dttrfte, denn die Zeiten sind doch wohl fur immer vorbei,

in welchen man vielseitig aussprechen hflren konnte, dass wissen-

schaftliche Eenntnisse ftlr den jungen Eaufmann iiberfliissig seien.

Zu unserer lebhaften Freude diirfen wir darauf hinweisen,

dass unser Gonner, Herr Rutenberg, in dem Statut der heute

tibergebenen Stiftung die meisten vorstehend bezeichneten Be-
strebungen des Vereins als solche bezeichnet, welche er vorzugs-
weise durch die Zinsen seiner Stiftung zu f5rdern wfinscht.

Beriihren wir nun noch die Beobachtungen iiber den Zustand
des Weser- beziehungsweise Seewassers, welche im Auftrage des
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Vereins auf dem in der Wesermtadung liegenden Leucht-
schiffe wWeser" angestellt werden, erinnern wir ons der Auf-
stellung der Wetters&ule vor dem Bischofsthore, so haben
wir wohl der wichtigsten Gebiete gedacht, auf welchen der natur-

wissenschaftliche Verein unserer Stadt zu ntltzen bestrebt ist.

,Nichts ftir sich, Alles ftir Bremen und den deutschen Nordwesten"
ist von jeher die Richtschnur seiner Thatigkeit gewesen. Daher
darf er aber auch wohl den Anspruch erheben, unter den gemein-
nfitzigen Vereinen unserer Stadt mit in erster Linie genannt zu
werden. — Wenn der Verein sich daneben in der wissenschaft-

lichen Welt eine hochgeehrte Stellung errungen hat, so verdankt
er dies der unermttdlichen Geistesarbeit, welche in ihm seit

22 Jahren ununterbrochen von einem Kreise befreundeter, durch

gleiches Streben verbundener Manner geleistet worden ist.

Geistige Arbeit, das werden wir ja am wenigsten vergessen, steht

an durchschlagender Wirkung hoch uber alien materiellen Mitteln.

— Auch Herr Liider Rutenberg wiirde, geleitet von seinem
Wansche, Gutes zu f6rdern, sich vielleicht ftir seine Stiftung ein

anderes Institut, einen andern Verein erwahlt haben, wenn nicht

eben in unserem Verein eine Reihe von Mannern eifrig ge-

arbeitet hatten, urn die von Dr. Christian Rutenberg auf Mada-
gaskar gesammelten Naturalien fttr die Wissenschaft nutzbringend
zu machen. — Urn eifrige Mitarbeit diirfen wir daher hier in

erster Linie alle die Manner herzlich ersuchen, welche in unserer

Stadt die Naturwissenschaften, sei es fachmassig, sei es aus Lieb-

haberei, betreiben.

Die G e 1 dm i 1 1 e 1, mit welchen der Verein bisher wenigstens

einen Teil seiner Aufgaben zu losen versucht hat, bestanden

wahrend der letzten Jahre in 3500—3700 M. Beitragen der Mit-

glieder, sowie ca. 1400 M. Zinsen aus dem kleinen, vorzugs-

weise durch die Beitrage der lebenslanglichen Mitglieder ange-

sammelten Kapitalvermflgen. Hierzu traten etwa 860 Mk. Zinsen

der Frahlingstiftung und 400 M. Zinsen der Kindtstiftung. Wie
wenig bedeutet aber eine Jahres - Einnahme von ca. 63C0 M.
gegenQber so mannigfaltigen Aufgaben ! Wiederholt hat sich der

Verein in den vergangenen Jahren einem Defizit gegentibergesehen,

welches nur durch ungewflhnliche Mittel, wie die Verwendung der

Beitrage lebenslanglicher Mitglieder im laufenden Haushalt, oder

durch unerwartete Glticksfalle, wie das Steigen von Wertpapieren

beseitigt wurde. — Aus der neubegriindeten Christian-Rutenberg-

Stiftung wird uns zunachst ein jahrlicher Zinsgenus von 900 M.,

spaterhin, nach dem Erlftschen einer vorttbergehenden Verfttgung,

allerdings von ca. 1600 M. erwachsen. Aber wie weit ist auch

nach dieser Steigerung seiner Einnahmen der Verein davon ent-

fernt, den Aufgaben, welche er im Interesse von Bremen auf sich

genommen hat, gewachsen zu sein! Darum richte ich im Namen
des Vorstandes die dringende Bitte an Sie Alle, helfen Sie uns,

neue Mitglieder zu gewinnen, wirken Sie dahin, dass mdglichst

viele derselben die lebenslangliche Mitgliedschaft erwerben, und
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dass una auch femerhin and h&ufiger als bisher, bei festlichen and
emsten Gelegenheiten Geschenke and Kapitalstiftungen zagewendet
werden.

8. Schlussfoemerkung.

Bezeichnend ftir die Bestrebungen des naturwissenschaft-

lichen Vereins sind ferner die Aofs&tze:

Museum and Kiinstlerverein. Weser-Zeitung vom
19. Oktober 1871.

Wissenschaftliche Bestrebungen in Bremen.
Weser-Zeitung vom 14. Dezember 1872.
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Die Verdampfimg als Mittel der

W&rmemessung.*)

Von W. Mailer- Erzbach.

Zu alien genaueren Messungen der Temperatur wurden bis-

her fast ausschliesslich die Ausdehnung von Flflssigkeiten oder

die Druckverftnderungen durch die Ausdehnung der Gase benutzt.

Ein akustisches Thermometer von Cagniard-Latour. welches die

Verftnderong der TonhOhe einer Pfeife dnrch die Warme ver-

wendet nnd die auf der Dissociation beruhende Warmemessung
haben nur ein theoretisches Interesse. Fflr hohe Warmegrade bis

fiber 900° genflgt zu technischen Bestimmungen noeh in den

meisten Fallen das von W. Siemens erfundene Pyrometer, welches

die Widerstandsftnderungen eines galvanischen Stromes in einem

heissen Metalldraht zur Anwendung bringt. Die damit erhaltenen

Werte wichen**) von denen anderer Pyrometer vorteilhaft ab, doch

wurden gegen das Luftthermometer bis zur Temperatur von 430°

Unterschiede von 3° bis 9° festgestellt, so dass es fiir die genaue

Beobachtung der gewOhnlichen Luftwftrme ebenfalls nicht in Be-

tracht kommt. ,

Trotz des grossen Unterschiedes der bisher benutzten Warme-
messapparate in ihrer Konstruktion stimmen doch alle darin iiber-

ein, dass durch dieselben ein in einer bestimmten Zeit eintretender

Wftrmegrad an einer gleichzeitigen Zustands&nderung des Warme-
messers beobachtet werden soU. Yollst&ndig abweichend davon

kann nach dem nachstehend beschriebene Verfahren die Warme
durch die von ihr geleistete Arbeit gemessen werden. Innerhalb

einer verschlossenen Flasche wird, beispielsweise aus einer ein-

gesetzten GlasrOhre, eine der WSrme entsprechende Wassermenge
verdampft and aus dem Gewichtsverluste jener RShre die Temperatur

erkannt. Man misst in diesem Falle also die Wftrme mit I lulfe der

Wage. Es wird aber dadurch nicht ein einzelner momentan vor-

handener Wftrmegrad wie beim Quecksilberthermometer beobachtet,

•) Teflweise mitgetdlt in den Verh. d. phys. Ges. zu Berlin No. 5,

8. 56 1888,
9

—) L F. Weinhold, Progr. d. hdh. Gewerbeschule Chemnitz, 1873.
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Bondern man ermittelt auf diese Weise die wahrend eines langeren
Zeitraums herrschende Durchschnittstemperatur, der Apparat ist ein

Thermograph. Da er die Summe aller einzelnen Warmewirkungen
in der ganzen geleisteten Arbeit der Verdampfong zur Anschauung
bringt, so scheint mir der Name Thermointegrator geeignet zu
sein, ihn von den bekannten Thermographen zu unterscheiden. Die
Einrichtung desselben ging zunaciist aus Beobachtangen liber die

Wasserverdampfung hervor. Vielfache Versuche, nach der Art
des Atmometers eine konstante Beziehung zwischen der Temperator
und der Verdampfungsmenge festzustellen, missgliickten, weil der
Gegendruck eindringender Luftfeuchtigkeit nicht beseitigt werden
konnte. Erst durch Anwendung einer Fettschicht als Sperrmittel

wurde diese Schwierigkeit beseitigt. Eine mit eingeschliffenem

Glasstflpsel verschliessbare und mit konzentrierter Schwefelsaure
teilwoise geflillte Glasflasche kann namlich durch geringes Einfetten

des Stflpsels gegen den in der ausseren Luft vorhandenen Wasser-
dampf so vollstandig abgeschlossen werden, dass sie selbst bei

grossem Durchmesser des Sttipsels und in einer mit Wasserdampf
ganz gesattigten Atmosphare im Laufe von 24 Stunden noch nicht

ein Milligramm schwerer wird. Wenn daher Wasser in einer nur
ahnlich verschlossenen Flasche verdunstet, so ist auf den Dampf-
druck innerhalb derselben die atmospharische Feuchtigkeit ganz
ohne Einfluss und man kann ihn auf einer konstanten minimalen
Hflhe erhalten, wenn nur dafiir gesorgt wird, dass die Oberflache

der absorbierenden Schwefelsaure hinreichend gross ist. Um-
gekehrt erkennt man deshalb aus dem Gewichtsverlust der in der
Atmosphare der Schwefelsaure befindlichen Wasserbehalter, ob die

Absorption unverandert fortdauert oder nicht. Durch den er-

wahnten Verschluss der Glasflaschen war ttbrigens nur der Ueber-
tritt der Feuchtigkeit gehindert, jede Veranderung im
ausseren Luftdruck hatte sich bald auf das Innere der Flasche

tibertragen.

In solche Flaschen von meist Va 1 Inhalt wurden nun einer

-

seits offene Glasrohren gebracht, welche an der anderen Seite zur

Aufnahme des Wassers kugelformig aufgeblasen waren. Wenn
man die Rohren in der Schwefelsaure ahnlich wie ein Araometer
schwimmen lassen will, so lasst man sie in geringer Entfernung
von der erweiterten Oeffnung zu einer zweiten grdsseren Kugel
ausblasen. Am bequemsten filr die Ausfiihrung der Versuche ist

es, in der Mitte der Flasche eine kurze, oben offene Rohre zu be-

festigen, welche einige Versuchsr5hren aufnimmt und selbst keine

Schwefelsaure enth&lt, so dass man jene Rdhren ohne weiteres

herausnehmen und auf die Wage setzen kann. Es geniigen dann
einfache Eugelrohren der ersten Art, und sie geben nach den vor-

liegenden Erfahrungen mindestens mit den anderen gleich gute

Resultate. Die Weite der Versuchsrflhren schwankte bei den
nachstehenden Versuchen zwischen 5 und 7 mm, die Lange des

engeren Teils zwischen 49 und 82 mm, die R5hren No. 1 bis 6

hatten eine zweite kugelfdrmige Erweiterung, die beiden letzten
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nor eine einzige an dem geschlossenen Ende. Alle waren an der
Kugel mit einer Marke versehen, welche den Wasserstand be-

stimmte 5 ist die Kugel hinreichend weit, so andert sich die Ent-

fernung bis zur nachsten Erweiterung der R6hre oder der

Oeffnung durch den einzelnen Versuch nur wenig und es braucht
erst nach langerer Zeit frisches Wasser nachgefiillt zu werden.

Bei einer derartigen Anordnung der Versuche ergaben sich

fur die Verdampfung des Wassers nach Massgabe der Temperatur
so konstante Werte, wie ich sie nach der Schwierigkeit anderer
Diffusionsversuche nicht annahernd erwartete. Die Diffusions-

konstante erweist sich dabei mit der Temperatur stark verander-

lich and wurde nach Maxwell dem Quadrate der absoluten

Temperatur proportional gesetzt, so dass der als fiir eine be-

stimmte Temperatur konstant erkannte Gewichtsverlust des Wassers
sich allgemeim fiir alle Temperaturen berechnen liess. Nach der

Formel

sT2pi

findet man demnach aus dem Wasserverlust p und pi wie den
Quadraten der absoluten Temperatur fiir die Temperatur T\ die

Spannung *i, wenn sie fiir T durch s ausgedrftckt wird. Aus der

Spannung ergiebt sich dann die durchschnittliche Temperatur
wahrend der Dauer des Versuchs. Sie ist nach diesem
Verfahren durch die in der ganzen Zeit geleistete
Arbeit der Warme bestimmt und erfahrt nur nach
dem Durchschnitt des Barometerst andes noch eine
geringe Korrektur.

Hat man fur irgend eine Durchschnittstemperatur bei einer

bestimmten Kugelrohre den Wasserverlust festgestellt, so kann
man mittels der Formel

sipT\
* = -jtt

leicht far jede andere Temperatur den entsprechenden Yerlust be-

rechnen. Die auf solche Weise gefundenen Resultate lassen sich

auf Vsrsuchsrohren von anderen Dimensionen durch einfache Pro-
portionalit&t ilbertragen, und es sind deshalb nachstehend nur die

fQr die sp&ter beschriebene Versuchsrohre No. 8 in je 24 Stunden
geltenden Wasserverluste angegeben.

0° 3.42 mg 10° 7.33 mg 20° 14.89 mg 30° 28.90 mg
1° 3.70 „ IP 7.88 „ 21° 15.95 „ 31<» 30.82 „
2° 4.00 „ 12° 8.47 „ 22° 17.07 „ 32° 32.86 „
3° 4.33 „ 13° 9.10 „ 230 18.27 „ 33° 34.93 „
4° 4.68 „ 14° 9.79 „ 24° 19.53 „ 34° 37.21 „
5° 5.05 „ 15° 10.52 „ 25° 20.86 „ 35° 39.60 „
6° 5.44 „ 16° 11.29 „ 26° 22.32 „ 36° 42.10 „
7° 5.85 „ 170 12.12 „ 27© 23.81 „ 37° 44.75 „
8. 6.30 „ 18° 12.97 „ 28° 25.40 „ 38° 37.56 „
9. 6.80 „ 19° 13.92 „ 29° 27.10 „ 39° 50.55 „
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400 53.72 mg 44° 67.94 mg 48° 85.49 mg 52° 106.93 mg
41° 56.99 „ 45° 72.02 „ 49° 90.49 „ 53° 113.08 „
42° 60.38 „ 46° 76.28 „ 60° 95.74 „ 54° 119.39 „
43° 64.06 „ 47° 80.78 „ 51° 101.19 „ 55° 126.15 „

Bei gleichm&ssiger Verteilung durch graphische Erg&nzung
erh&lt man die folgende nor wenig abweichende Reihe.

0° 3.42 mg 14° 9.82 mg 28° 25.38 mg 42° 60.69 mg
1° 3.70 - 16° 10.55 „ 29° 27.10 „ 43° 64.18 ,
2° 4.00 „ 16° 11.32 „ 30° 28.92 w 44° 68.11 ,
3° 4.32 „ 17° 12.14 „ 31° 30.84 „ 45° 72.23 „
4° 4.66 n 18° 13.01 . 32° 32.86 „ 46° 76.54 „
5° 5.02 , 19° 13.93 „ 33° 34.98 „ 47° 81.04 „
6° 5.41 „ 20° 14.91 „ 34° 37.20 „ 48° 85.73 w
7° 5.83 „ 21° 15.95 . 35° 39.53 „ 49° 90.61 ,
8° 6.28 „ 22° 17.06 „ 36° 41.98 „ 50° 95.68 „
9° 6.77 „ 23° 18.24 „ 37° 44.59

f,
51° 100.95 „

10° 7.30 „ 24° 19.49 „ 38© 47.38 „ 52° 106.55 „
11° 7.87 „ 25° 20.82 „ 39° 6a36 „ 53° 112.75 „
12° 8.48 „ 26° 22.24 „ 40° 53.53 „ 54° 119.25 „
13° 9.13 „ 27° 23.76 „ 41° 56.89 „ 55° 126.15 „

Diese Reihe hat zwar den Vorzug grOsserer Regelm&ssigkeit,

aber weil sich die Einzelwerte nicht so nnmittelbar an die direkt

beobachteten Dampfspannungen anschliessen, so habe ich nnr die

Angaben der ersten Tabelle benntzt.

Um die ans der Verdampfang abgeleiteten mit den durch
das Thermometer gemessenen Temperaturen zu vergleichen, be-
diente ich mich fflr h&here Temperaturen meist eines verschliess-

baren Eastens von 120 cm Lange, 70 cm Breite und 70 cm Hfthe,

welcher an beiden Seiten durch eiserne mit Gasbrennern versehene
ROhren erwftrmt werden konnte. In der Mitte des Raumes stand
ein weiter Blecheimer, der mit trockenem Sande gef&llt worde und
die zu den Versuchen dienenden Glasflaschen aufnahm, so dass sie

vom Sande ganz bedeckt wurden. Die Flaschen waren von drei

Thermometern umgeben, deren Angaben wieder bei jeder Wflgnng
der Glasrdhren eine Messnng der Temperatur yon der in der
Flasche befindlichen Schwefelsfture kontrollierte. In einzelnen

Fallen, die an den grdsseren Temperatorschwankongen kenntlich

sind, wurde die Yersnchsflasche frei in den erwftrmten Hasten ge-

bracht und die Temperatur an einem in der Schwefelsfture liegen-

den Thermometer abgelesen. Dieses Ablesen geschah bei alien

Versuchen im erwfthnten Raume mindestens sechsmal an einem
Tage, nachdem vorher die Wendepunkte ftlr die Znnahme oder
Abnahme der Wftrme festgestellt waren. Aus der Zwischenzeit

zwischen den einzelnen Beobachtungen ergaben sich dann die

mittleren Werte.
FOr die Versuche bei gewOhnlicher Temperatur brachte ich

die Versuchsflaschen in ein abgescUossenes ungeheiztes Zimmer
von m&glichst gleichm&ssiger Temperatur und mass die letztere

durch ein vorher geprOftes Sixthermometer, dessen Maximum und
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Minimum in den meisten Fallen an einem Tage nicht liber 0.7°,

oft nicht 0.4° von einander abwichen. Als Durchschnittstemperatur

nahm ich dann einfach das Mittel der taglichen Maxima und
Minima, und ich habe zur besseren Beurteilung der Zuverlassig-

keit der ermittelten Durchschnittstemperatur bei jedem Versuche
die grossten dabei liberhaupt beobachteten Unterschiede in den
taglichen Angaben der Thermometer hinzugeftlgt. Es liegt wohl
am nachsten, den Normalverlust der Glasrohren durch Beobachtun-

gm bei 0° festzustellen, aber da es mir dazu an einer geeigneten

Vorrichtung fehlte, so habe ich solche Versuche bei gewohnlicher

Luftwarme dazu benutzt, bei welchen die Temperaturschwankungen
am geringsten waren. Dieselben sind in der nachstehenden Tabelle

fur jede Kugelrflhre zuerst angegeben.
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Nr. Grad Grad mg Tage mm Grad

11.2 0.8 4.54 7 b = 761.0
4.9 0.7 2.77 6 6.45 6 = 758.8 * = 6.43 48

36.2 1.8 23.8 1 43.7 b = 765.2 *= 44.0 35.9

45.7 2.6 44.5 1 71.9 b = 763.1 8= 72.4 45.3

9.87 0.7 4.14 5 9.08 b = 774.7 * = 9.25 10.1

11.8 0.7 4.62 6 10.1 b = 759 2 *= 10.1 11.5

2 11.2 0.8 4 54 7 b= 761.0

2 4.9 0.7 2.80 6 6.5 b = 758.8 8 = 6.48 4.9

2 45.7 2.6 41.1 1 71.2 b = 763.1 *= 71.4 45.0

2 36.3 2.0 23.8 1 43.75 b = 766.7 8= 44.2 36.0

2 27.7 0.8 14.2 1 27.6 b = 776.0 8= 28.1 28.0

2 26.7 1.5 13.05 2 25.4 b= 777.2 8= 25.9 26.6

2 9.87 0.7 4.06 5 8.9 b = 774.7 8= 9.08 9.9

3 11.2 0.8 4.8 7 b = 761.0
3 4.9 0.7 2.92 6 6.3 b = 758.8 4.5

3 45.7 2.6 44.5 1 72.8 b = 763.1 8 = 73.0 45.3

3 36.3 2.0 24.3 1 42.4 b = 766.7 *= 42.7 35.4

3 9.87 0.7 4.28 5 8.9 b = 774.7 *= 9.06 9.8

3 11.8 0.7 5.07 6 10.4 b = 759.2 11.9

3 9.8 2.5 4.66 4 9.3 6= 767 8= 9.3 10.2

4 11.2 4.0 7 b = 761.0
4 4.9 0.7 2.52 6 6.47 b = 768.8 4.9

4 36.2 1.8 21.2 1 44.3 b = 765.2 *= 44.7 36.2

4 36.3 2.0 20.5 1 42.8 fe = 766.7 «= 43.2 35.6

5 11.2 4.79 7 b= 761.0
5 4.9 0.7 3.02 6 6.5 b = 758.8 4.9

5 36.3 2.0 24.8 1 43.2 6 = 766.7 «= 43.7 35.8

5 27.3 1.6 14.3 1 26.5 b = 775.6 «= 27.1 27.4

5 55.2 4.5 71.5 1 111.0 6 = 779 8= 113.6 64.3

5 51.8 5.5 60.0 1 94.8 6 = 775 8= 96.5 51.0

5 52.1 3.8 61.8 1 97.3 6 = 770.5 *= 98.3 51.3

September 1889. XF, 15
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Nr. Grad Grad mg Tage mm Grad

6 11.2 5.07 7 b = 761.0

6 4.9 0.7 3.22 6 6.53 b = 758.8 5.0
6 36.2 1.8 26.3 1 44.1 6 = 765.2 *=44.5 36.1

7 11.2 9.6 7
7 16.0 1.4 13.5 4 13.4 6 = 760.2 *=13.4 15.9
7 11.8 0.7 9.92 6 10.13 b = 759.2 8= 10.10 11.6
7 9.87 0.7 8.6 5 8.96 b = 774.7 8= 9.14 10.0
7 9.82 2.5 8.82 4 9.17 6 = 757 «= 9.12 9.9

8 11.2 0.8 8.0 7
8 4.9 0.7 5.05 6 6.45 6 = 758.8 s= 6.43 4.8

8 45.7 2.6 75.0 1 73.0 6 = 763.1 *=73.2 45.6
8 36.2 1.8 41.8 1 43.6 6 = 765.2 «=43.8 35.8

8 36.3 2.0 42.0 1 44.6 6 = 766.7 5=45.0 36.4
8 27.7 0.8 24.8 1 27.4 6 = 776.0 5=27.9 27.9
8 15.7 2.4 10.7 6 12.9 6 = 761.2 15.3

8 16.2 2.2 11.2 7 13.4 6= 765.5 5=13.5 16.0
8 26.7 1.5 23.1 2 25.6 6= 777.2 5=26.1 26.8
8 10 3 7.4 3 9.2 6= 777.0 5= 9 38 10.4

8 9.87 0.7 7.1 5 8.8 6= 774.7 5= 8.96 9.7
8 11.8 0.7 8.2 6 10.15 6 = 759.2 11.5

8 11.8 1.2 83 3 10.35 6= 753.0 5= 10.25 11.7

8 9.8 2.5 7.32 4 9.15 6 = 757 5= 9.1 9.9

Die Versuche von den grSssten Temperaturschwankungen,
also zugleich der grossten Unsicherheit filr die gefundene Durch-
schnittstemperatur, zeigen die bedeutendsten Abweichungen zwischen
der nach der Verdampfung berechneten der letzten und der mit
dem Thermometer gemessenen Temperatur der zweiten Spalte.

Sie steigt fur einige Versuche (liber oder nahe an 50°) bis 0.9°,

und zwar sind bei dieser Temperatur die von mir iiberhaupt er-

haltenen Werte meist geringer, so dass es scheint, als ob bei

hoherer Temperatur die Absorption des Wasserdampfes durch die

Schwefelsaure nicht mehr schnell oder vollstandig genug erfolgt.

Fur die gewdhnliche Lufttemperatur kommt nur bei der Glas-

rohre Nr. 3, mit welcher tiberhaupt die grdssten Unterschiede ge-
funden wurden, zweimal eine Abweichung bis 0.4° vor, wahrend
in vielen Fallen die Abweichungen geringer sind, als sie beispiels-

weise im Sommer zwischen dem Mittel aus wiederholten Ablesungen
und dem des Sixthermometers in einem ungeheizten Zimmer sich

ergeben. Die Korrektur nach dem Barometerstande betrug bis

0.4°, und man erhalt deshalb schon ohne dieselbe fiir viele Zwecke
geniigende Resultate, die bei Beobachtungen fiber eine langere
Reihe von Tagen durch den gewShnlichen Wechsel im Luftdruck
noch genauer werden. Das unregelmassige Steigen und Fallen

der Temperatur in kiirzeren Zwischenzeiten bleibt bei der gewdhn-
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lichen Messung unbeachtet, bei der Verdunstung dagegen kommt
es zur vollen Geltung. Daher mussen sich geringe Unterschiede
in der durchschnittlichen Temperatur des Erdbodens in ver-

schiedener Tiefe oder des Waldes and des freien Feldes durch
gleichzeitige Beobachtung der Verdampfungsmenge mit der grossten
Sicherheit erkennen lassen. In welchem Grade die Temperatur-
mesflungen durch Verdampfung mit den Angaben des Thermo-
graphen ubereinstimmen, ist erst spater festgestellt, doch konnten
nach den mitgeteilten und anderen von mir ausgeftihrten Ver-
suchen die Abweichungen nicht bedeutend sein, und ich konnte
ohne weiteres nach meinen Erfahrungen allein meine Messungs-
methode fur meteorologische Zwecke tiberall da unbedingt
empfehlen, wo es sich um Vorgange mit geringen Temperatur-
Schwankungen handelt.

So setzte ich fiir eine solche Beobachtung eine 16 cm hohe
Versuchsflasche in die Erde, so dass sie eben bedeckt wurde und
die Kugelrohre mit dem verdunsteten Wasser 9 cm unter der
Erdoberflache lag. Vor dem Anfange dieses Versuches hatte ich

durch gleich tief eingelassene Thermometer in zehntagiger Be-
obachtung festgestellt, dass zu jener Zeit und an jener Stelle das
Mittel vom taglichen Maximum und Minimum zwischen 11 und
12 Uhr Vormittags annahernd erreicht wurde. Vom 28. Mai bis

ram 24. Juni 1888, der Zeit des eigentlichen Versuches, wurden
dann taglich um 1172 Uhr Vormittags die Temperaturangaben
der in der Erde steckenden Thermometer notiert und ausserdem
mflglichst die Grenztemperatur festgestellt. Die Schwankungen
betrugen bei vorwiegend kalter Witterung im Mittel nur 2°, der
grflsste beobachtete Unterschied im Stande des Thermometers an
einem Tage war 4.2°, und an vier Tagen macht er noch nicht

einen Grad aus. Daher war das aus der Verdunstung gefundene
Resultat ohne weitere Korrektur zu benutzen, aus demselben ergab
sich eine Temperatur von 14.0°, wahrend aus der direkten Messung
die mittlere Temperatur von 14.2 berechnet wurde.

Fttr weiter abstehende Temperaturgrenzen lasst sich natur-
lich die mittlere Temperatur auf die angegebene Weise ohne
weiteres nicht ableiten, weil die Verdunstung zu der Temperatur
nicht in linearer Abhangigkeit steht. Sind jedoch wie bei der
Lufttemperatur jene Grenzen annahernd bekannt, so lasst sich mit
Hfilfe eines Abzugsgliedes der wirkliche Mittelwert ebenfalls be-

stimmen. Nach 13jahriger Beobachtung sind in Bremen die tag-

lichen Temperaturschwankangen im Mai und Juni mit einem
Betrage von 10.3° und 10.2° am hochsten, und ichwahlte deshalb
diese ungQnstigste Jahreszeit aus, um vergleichende Messungen
der Lufttemperatur anzustellen. Die Abweichungen mttssen in den
ubrigen Monaten entsprechend geringer ausfallen. In der Nahe
der Stelle des Gartens, die bei dem vorher beschriebenen Ver-
suche benutzt wurde, stellte ich, vor direkten Sonnenstrahlen ge-
schutzt, die fflr das Messen der Verdampfung bestimmte Flasche,

«n gewdhnliches, in Y10 geteiltes und ein Sixthermometer auf.

15 *

Digitized byGoogle



F228

bie Beobachtungszeit erstreckte sich wie bei dem friiheren Ver-
suche auf die Zeit vom 28. Mai bis zum 24. Juni 1888. Ich

fand nun nach zwei in derselben Flas<;he aufgestellten Versuch-
rdhren von verschiedenen Dimensionen 15.2° und 15.3° als Durch-
schnittstemperatur. Die mittlere Temperaturschwankung betrug
in diesem Jahre abweichend wenig und nur 8°, bringt man daher
bei der mittleren Temperatur von 15° far die Halfte des Tages
in gleicher Dauer Warmegrade von 15° bis 19° und fur die andere
Halfte des Tages Temperaturen bis 11° in Anrechnung, so erhalt

man als Mittel eine Verdunstung von 10.67 mg, welche 15.19° statt

15.0° anzeigen wiirde. Das Abzugsglied betrug also 0.19°, so

dass meine Beobachtung eine Durchschnittswarme von 15.0° bis

15.1° ergab. Fiir die normale Warmeschwankung von 10° ware
0.25° das Abzugsglied gewesen und der Fehler meiner Messung
hatte demnach bei Annahme derselben, ohne eigene Bestimmung
der Schwankung, in diesem ungunstigen Falle 0.06° betragen.

Eine Korrektur wegen des Luftdrucks erwies sich wegen des
mittleren Barometerstandes von 761.5° nicht erforderlich, und sie

wird bei langer dauernden Versuchen niemals betrachtlich sein.

Die direkte Beobachtung am Thermometer ergab statt 15.1° und
15.2°, als Mittel vom taglichen Maximum und Minimum 15.3°, als

Mittel der fur die Durchschnittstemperatur am hlesigen Orte be-
wahrten Ablesungen um 8 Uhr Abends 15.2°. Es scheint fast als

wenn das Abzugsglied nicht ganz in Anrechnung zu bringen ware,

und es sind unten noch weitere Beobachtungen daruber mit-

geteilt. In einem anderen Falle fand ich nach der Formel V2^8a^|+^+Mm^Max
:

j am Themometer das Mhtel 17>2o

und aus zwei Beobachtungen der Verdunstung mit verschiedenen

Flaschen und Bdhren 17.0° und 17.2°.

Nachdem so die neue Bestimmungsmethode der unmittel-

baren Temperaturmessung gegenuber in zahlreichen Fallen sich

bewahrt hatte, habe ich noch vielfache Beobachtungen iiber den
Grad der Uebereinstimmung der einzelnen Bestimmungen mit ver-

schiedenen Versuchsrohren nach der Verdampfung allein angestellt.

Die Resultate konnten natflrlich nach den vorausgegangenen Er-
fahrungen nicht bedeutend von einander abweichen, aber es er-

schien nur den verschiedenartigen beim Justieren der Bdhren mog-
lichen Fehlern gegeniiber von Wichtigkeit, die Grosse der Ab-
weichung festzustellen. Ich fand dabei eine ahnlich befriedigende

Uebereinstimmung wie in den friiheren Versuchen, die geringeren

Abweichungen scheinen hauptsachlich von dem nach der Auf-

stellung der RShren innerhalb der Flaschen verschiedenen Ab-
stande ihrer Oeflfnungen von der Oberflache der Schwefelsaure

herzuriihren. Ein Beispiel mag von diesen Versuchen genflgen.

In einem kleineren abgeschlossenen Raume einer Eirche mit sehr
dicken Mauern wurden zwei Kugelr5hren mit einer Verdampfungs-
menge von 8 und von 2.96 mg Wasser in 24 Stunden bei 11.2°

an der Innenseite der Eirche, und zwei andere von 9.43 und
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3.17 mg Verdunstung 6 Meter von den ersteren entfernt unmittel-

bar an der ausseren Umfassungsmauer aufgestellt. Sie blieben

dort vom 13. Juli bis zum 23. August, und der Wasserverlust
ergab nachher fur die beiden Rohren an der Innenseite der
Kirche eine Durchschnittsw&rme von 15.51° und 15.47°, fur die

beiden anderen von 15.8° und 15.7°. In dieser Jahreszeit der

zunehmenden Warme war also nach der Aussenseite der Kirche
bin eine etwas hohere Temperatur nachgewiesen und der grosste

wahrgenommene Unterschied fur neben einander stehende Apparate
betrug Vio Grad.

Wie bereits bemerkt, wichen die zu den beschriebenen Ver-
suchen benutzten Kugelrohren sowohl im Durchmesser als nament-
lich in der Lange bedeutend von einander ab, da sie jedoch fiber-

einstimmende Temperaturen ergaben, so kann ich mich darauf

beschranken, fiber eine derselben genauere Angaben zu machen.
Die Glasrohre Nr. 8 mit e i n e r Kugel hatte einen inneren Durch-
messer von 6V2 mm, in der Kugel von 18 mm, die Lange des
engeren Teils der Rohre betrug 82 mm und die Entfernung der

Wasserstandsmarke in der Kugel von der Oeffnung der Rohre
91 mm. Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, verliert diese Kugel-
rohre bei 11.2° und einem Barometerstande von 761 mm in

24 Stunden 8 mg an trockene Luft. Auch die Rdhre Nr. 7 war,

wie schon erwahnt wurde, eine einfache Kugelrohre, sie stimmt in

ihren Resultaten besonders gut mit Nr. 8 fiberein, und die aus

beiden in verschiedenen Flaschen, aber unter fibrigens gleichen

Umstanden verdunstenden Wassermengen hielten sich in alien

Versuchen innerhalb der Grenzen von 1 zu 1.211 und zu 1.205.

Da man geringe Aenderungen im Querschnitt der Rdhren schwer
erkennt, so ist es unerlasslich, fttr alle zu genauen Versuchen be-

stimmten Rohren durch etwa achttagige Beobachtung unter gleich-

zeitiger Warmemessung oder mit Hiilfe einer schon justierten

Rohre die Menge des in 24 Stunden verdunstenden Wassers direkt

zu bestimmen.
Fur langer dauernde Beobachtungen bis zu einem Zeitraume

von vier Wochen empfehle ich Kugelrohren von ungefahr 70 mm
Lange, 6 mm innerer Weite und einem Kugeldurchmesser von
20 mm, fur Beobachtungen bis zu 12 Wochen eine Lange der

Rohren von 60 mm, eine Weite von 3 mm und einem Kugel-
durchmesser von 30 mm. Fur Beobachtungen von einem oder
einigen Tagen nimmt man dagegen der grosseren Genauigkeit
wegen kurzere und weitere RShren.

Die zur Bestimmung der Temperatur der ausseren Luft mit
dem Wasser-Thermointegrator in Bremen erforderlichen Abzugs-
glieder berechnen sich fur die einzelnen Monate des Jahres auf:

Januar —0.1°, Februar —0.1°, Marz —0,2°, April —0.2°, Mai
—0.2°, Juni —0.25°, Juli —0.3°, August —0.25°, September —0.2,
Oktober —0.2°, November —0.1°, Dezember —0.1°. '

Mit leichter verdunstenden Flfissigkeiten, wie mit Aether,

l&sst sich unzweifelhaft eine grossere Empfindlichkeit far Temperatur-
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unterschiede erreichen, aber die grOssere Menge der verdampfen-

den Fliissigkeiten Sndert die Entfernung ihrer Oberflache von der

Oeffnung der Rohre weit schneller, und es wird deshalb ndtig,

fiir solche Messungen engere Rohren mit grdsseren Kugeln zu

verwenden. Nach den bisherigen Versuchen erwies sich der Aether

selbst fiir konstante Verdampfungswerte unbrauchbar, wahrschein-

lich weil seine Anziehung zum Wasserdampf hinderlich wird.

Auch mit Schwefelkohlenstoff konnten anfangs iibereinstimmende

Resultate nicht erhalten werden, als ich die Kugelrdhre in freier

Luft in einem geheizten Zimmer neben einem empfindlichen Queck-
silberthermometer aufgestellt hatte. Der auf den Schwefelkohlen-

stoff wirksame Wechsel in der Temperatur ist dabei zu gross,

urn durch die Beobachtung des Quecksilberthermometers gleich-

artig festgestellt werden zu kdnnen. Als aber die Kugel des

Integrators neben zwei gleichzeitig benutzte Thermometer in einen

grSsseren mit Sand gefullten Behalter gebracht wnrde, erhielt

ich bei sehr viel geringeren Schwankungen in der Temperatur
auch im geheizten Zimmer gute Resultate.

Geht man yon dem bekannten von Graham aufgestellten

Gesetze aus, dass die Ausstrflmungsgeschwindigkeiten verschiedener

Gase bei gleichem Dampfdruck den Quadratwurzeln aus ihren

spezifischen Gewichten umgekehrt proportional sind, so erhalt man

die Gleichung — = 1/ -^ , wenn vB und vw die Volumina des

Schwefelkohlenstoffs und des Wasserdampfs, dg und dw ihre spezifi-

schen Gewichte bedeuten. Setzt man ferner in der von mir an-

gegebenen Weise*) eine einfache Abhangigkeit der Diffusion von

dem Dampfdruck und dem Quadrate der absoluten Temperatur
voraus, so findet man fiir dieselbe Temperatur und die Dampf-
spannungen p8 und pw des Schwefelkohlenstoffs und Wassers

-t^ oder fiir die Gewichtsmengen gB und gw an

Stelle der Volumina * = P-^ i-l/^ = ^ l/^T Nun
gw Pit dw V dg pw \ dw

gab nach meinen Beobachtungen dieselbe Kugelrohre bei einer

Temperatur von 4° in 24 Stunden einen Gewichtsverlust von
1.767 mg, wenn sie mit Wasser gefilllt war, bei der Verdunstung
von Schwefelkohlenstoff dagegen unter gleichen Umstanden einen

Gewichtsverlust von 94.08 mg. Nach Regnault's**) Formel

log F = a + b «* + c p
betragt der Dampfdruck des Schwefelkohlenstoffs bei 4° 153.3 mm,
sein spezifisches Gewicht nach Gay-Lussac 2.6447, wahrend fQr

Wasserdampf bei 4° eine Dampfspannung von 6.097 mm und das

spezifische Gewicht 0.6235 angegeben werden. Berechnet man

Vj_ _ V*_ 1 /
Yw Pw V •

er-

*) Wiedem. Ann. 34, 1047.

**) Mem. de l'acad. 1862, 26, 835.
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demnach das Verhaltnis — , so findet man den Wert 51.8, wel-

cher mit dem thatsachlich beobachteten 53.2 = r-^= annahernd
1.7b i

iibereinstimmt. Berttcksichtigt man die noch vorhandene Unsicher-

heit wegen der Dampfspannung des Schwefelkohlenstoffs, so muss
die Uebereinstimmung als eine hinreichend befriedigende bezeichnet

werden. Die Diffusionskonstante erweist sich demnach fur die

beiden fraglichen D&mpfe in Wirklichkeit der Quadratwurzel aus

den Dichten umgekehrt proportional. Die Abweichung der unter

dieser Annahme berechneten und der durch die Beobachtung ge-

fondenen Zahl wttrde namlich hochstens 3 Prozent betragen, und
zwar far den Fall, dass die Dampfspannung des Schwefelkohlen-

stofls durch 153.3 mm ganz genau ausgedriickt sein sollte.

Die Gleichmassigkeit, mit welcher die Verdunstung und
Diffusion des Schwefelkohlenstoffs erfolgt und die Empfindlichkeit

dieser Vorgange gegen geringe Veranderungen in der Temperatur
gaben sich bei alien Versuchen mit genau kontrollierbarer Temperatur
sehr deutlich zu erkennen, so dass der Schwefelkohlenstoff als ein

fflr thermographische Zwecke besonders geeignete Fltlssigkeit an-

gesehen werden muss. Zwei Kugelrohren, welche in einem un-

geheizten Zimmer 15 cm von einander und mdglichst vor Luft-

bewegung geschtitzt aufgestellt waren, zeigten bei Wagungen nach
einem und nach zwei Tagen in einer elftagigen Beobachtungsreihe

das Verhaltnis der Gewichtsverluste 1 : 1.0223 — 1.0211 —
1.0218 — 1.0222 — 1.0217 — 1.0218 fttr Temperaturen von 10°

bis 15° und Barometerstande von 754 bis 767 mm, wahrend der

ganze Verlust am Ende des Versuchs 1 : 1.0217 ergab. Die

grOsste Abweichung betrug demnach 0.0006 vom Gewichtsverluste

der ersten Rohre, was nach der Verdampfungsmenge eines Tages
einer Genauigkeit von 1/^° C. entsprach. Dieser Fehler scheint

ausserdem noch vorwiegend von der Ungenauigkeit des Wagens
abhangig zu sein, denn die Abweichungen nach der einen Richtung

wechseln mit den entgegesetzten fast regelmassig ab. Je langere

Zeit der Versuch dauert, um so genauer wird das Resultat; die

obige Grenze bezieht sich, wie bemerkt, auf Zeitraume von einem

und meistens zwei Tagen. Wegen der geringeren Menge des ver-

dunstenden Wassers ist fur dieses, selbst bei erheblich grosserer

Weite der Verdunstungsrtihren, die Empfindlichkeit wesentlich ge-

ringer und die Abweichungen betrugen bei moglichst gleicher Er-

warmung der ROhren nach besonders ausgeftthrten Versuchen fttr

den einzelnen Tag immer noch x
/s° C Fttr einen Zeitraum von

2 bis 4 Tagen sinken sie dagegen schon auf 7u° bia V20 .

Der Gewichtsverlust des verdunstenden Schwefelkohlenstoffs

wird nach Regnault's Angaben iiber die Dampfspannung in der-

selben Weise berechnet wie beim Wasser, nur macht sich fur die

dem Siedepunkte schon naheren Temperaturen tiber -f-
5° noc^

ein additives Glied an der Funktion bemerklich. Ich habe das-
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selbe empirisch unter Anwendung von graphischer Interpolation be-

stimmt, bis zu 14° ist es noch gering, aber bei 22° macht es schon

einen Unterschied von einem Zentesimalgrad aus. Das additive

Glied lasst sich durch a%~c mit den Werten log a = 0.10296

und c = 23 hinreichend genau ausdrticken, und es ergiebt sich

demnach die Formel fiir die Berechnung des Gewichtes vom
m 2

verdampfenden Schwefelkohlenstoff pi = 1

%r
*

-f at~c
-

s jl

Berechnet man dasselbe Gewicht nach Stefan's*) Formel

pi = T log r fiir die Diffusionskonstante d, die Lange der
1 b—si

Rohre 1 and den Barometerstand b, so findet man etwas kleinere

Werte als durch pi = -^U>— allein. Fiir den Ausdruck -~-
tr sT2 sT*

erhielt ich nach der Methode der Wahrscheinlichkeitsrechnung

aus einer Reihe von Beobachtungen an der oben erw&hnten Kugel-

rohre den Wert 0.0000003344 mit dem wahrscheinlichen Fehler

7 in der letzten Stelle. Nach demselben kann man die Gewichts-

verluste fur Temperaturen bis 5° genau berechnen, fiir hohere

Temperaturen kommt der Ausdruck a*
-0 hinzu. Ein dem letzteren

entsprechender Wert fand sich bei der Wasserdunstung nicht an-

gezeigt, sie erfolgte also nach einem einfacheren Vorgange, was

vielleicht darauf beruht, dass die Versuchstemperaturen vom Siede-

punkte des Wassers noch weit abstanden.

Wie schon erwahnt, erhielt ich mit dem S. J.**) wegen seiner

grossen Empfindlichkeit erst dann iibereinstimmende Resultate, als

ich denselben mit dem Yergleichsthermometer im ungeheizten

Zimmer aufetellte. Spater habe ich den schon gepriiften W. J.

zur Eontrolle benutzt und auf diese Weise die folgenden Resultate

erhalten. Bei denselben sind die Barometerstande mit beruck-

sichtigt, die Zunahme im Luftdruck erwies sich nach einigen Ver-

suchen der Abnahme der Verdunstung ziemlich genau proportional.

Temper, nach d. W.J. Temper, nach d. S. J. Abweichung des S. J.

4.4° 4.4° 0°

3.3° 3.25° —0.05°
9.1° 9.0° —0.1°

10.35° 10.35° 0°

10.0° 10.0° 0°

9.5° 9.4° —0.1°
10.0° 9.90 —0.1°
14.7° 14.5° -0.2°
15.0° 14.8° —0.2°
13.8° 13.6° —0.2°

*) Wien. Ac. Ber. 68, 385. 1873.

**) Abkurzang S. J. far Schwefelkohlenstoff-Thermointegrator, W. J. fur

Wasser-Thermointegrator.
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Auf meinen Wunsch hatte dor Direktor der Hamburger
Seewarte, Hen* Geh. Admiralitatsrat G. Neumayer zu meiner
grossen Dankverpflicbtung die Gefalligkeit, eine Vergleichung
meiner Apparate mit dem Thermographen der Seewarte zu ge-
statten, und infolge davon sind yon Herrn Dr. L. Grossmann mit
aller Sorgfalt eingehende Yersuche und Berechnungen mit dem
Integrator angestellt. Diese Unterstiitzung war ftir mich um so

wertvoller, als dadurch neben dem Vergleiche des Integrators mit
einem erprobten Thermographen zugleich eine Bestatigung meiner
eigenen Beobachtungen mdglich geworden ist.

Fiir die PrUfung der Genauigkeit des Integrators hat
Herr Grossmann im Keller der Seewarte, wo die Temperatur sich

nor wenig anderte, wahrend eines Zeitraums von 17 Tagen den
Integrator mit dem Quecksilberthermometer verglichen. In den
drei ersten Tagen betrug die Durchschnittstemperatur nach dem
Quecksilberthermometer 15.15°, nach dem Schwefelkohlenstoff-

Integrator 15.20°, nach dem Wasser-Integrator 15.43°, in den
folgenden 14 Tagen nach dem Quecksilberthermometer 15.53°,

nach dem Schwefelkohlenstoff-Integrator 15.48°, nach dem Wasser-
Integrator 15.51°. Die Uebereinstimmung ist noch grosser als bei

meinen Yersuchen im ungeheizten Zimmer und eine so vollstftndige,

dass der Integrator zur Ermittelung der Durchschnittstemperaturen
namentlich auch for wissenschaftliche Zwecke vorzugsweise als geeignet

angesehen werden muss. Jedenfalls wird er inbetreff
der Genauigkeit von keinem bekannten Apparate
fibertroffen, und es ist fiir die praktische Ausfiihrung sehr

wesentlich, dass speziell der Wasser-Integrator es ermdglicht,

durch wenige Wagungen die Durchschnittstemperatur fiir Wochen
und Monate in vollkommener Uebereinstimmung mit dem Queck-
silberthermometer festzustellen. Die miihsame Berechnung der

thermographischen Kurven fallt vollstftndig fort und man erhalt

trotzdem das Resultat mindestens in gleicher Zuverlassigkeit, wie
mit dem besten Thermographen.

Die Ermittelung der Durchschnittstemperatur der ftusseren

Loft wird, wie oben erwahnt, durch die Warmeschwankungen der-

selben beeinflusst. Wenn jedoch das Verdunstungsgefass, wie
beim Wasser-Integrator, in eine Glasflasche eingeschlossen ist, so

wird dadurch der Zutritt der Warme verzSgert, die Extrem-
temperaturen werden garnicht erreicht, aber die ganze Leistung
der vorhandenen Warme zeigt sich trotzdem in der Yerdunstungs-
menge. Daher bleibt beim Wasserintegrator die wirkliche Ab-
weichung etwas hinter der nach den Warmeschwankungen be-

rechneten Korrektur zurttck, aber dieser Unterschied kann bei

dem geringen Betrage des Abzugsgliedes an sich nur verschwin-

dend klein sein. Selbst die ohne alle Korrektur wegen der

Warmeschwankung gefundenen rohen Werte weichen von den An-
gaben des Quecksilberthermometers meist noch nicht so weit ab
als die Resultate anderer Thermographen. Beim Schwefelkohlen-

stoff-Integrator sind nach dem Dampfdruck des Schwefelkohlenstofis
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die zur Eorrektur notigen Abzugsglieder etwas grosser and miissen

sich wegen der Empfindlichkeit des Apparats voll geltend machen.
Sie berechnen sich bei 22° flir eine Schwankung yon

3° zu 0.016°
4° „ 0.04°

5° „ 0.08°

6° „ 0.11°

7° „ 0.16°

8° „ 0.20°

9° „ 0.28°

10° „ 0.38°

11° „ 0.55°

In einer liber mehr als 100 Tage ausgedehnten Beobachtungs-
reihe mit Mitteltemperaturen von — 8° bis zu +23° hat Herr
Grossmann vergleichende Beobachtungen der beiden Integratoren

mit dem Quecksilberthermometer und der Hipp'schen Spirale als

einem der besten Thermograpben angestellt. Nahere Angaben
iiber diese interessante Beobachtungsreihe sind in Aussicht ge-

stellt, doch kann ich liber das Endresultat die Mitteilung machen,
dass die oft ganz geringen Abweichungen beim Schwefelkohlenstoff-

Integrator in einem Falle bis zu 0.68°, beim Wasser-Integrator

ebenso einmal auf 0.65° ansteigen. Bei der Hipp'schen Spirale

betrug die grosste Abweichung vom Quecksilberthermometer 0.80°

und bei alien Apparaten kamen positive wie negative Schwankungen
neben einander vor. Zur Beobachtung der Mitteltemperatur in der

freien Luft ist demnach der Integrator mindestens ebenso brauch-

bar wie die Hipp'sche Spirale.
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Der Moordeich und das Aussendeichsmoor

an der Jade bei Sehestedt.

Von Dr. Fr. M tiller, Varel.

Abgesehen yon dem am Uebergange yon der Binnenjade zur

Anssenjade gelegenen Reichskriegshafen Wilhelmshaven, bietet die

Kuste der Binnenjade * noch zwei recht interessante Pankte: Dan-
gast und Sehestedt. Bei ersterem, als altestes Nordseebad auf

dem Festlande hinlanglich bekannt, ist eine der wenigen Stellen,

an welchen der ktinstlich aufgetragene Deicb, der sonst ununter-

brochen die deutsche Nordseektiste gegen das anlaufende Wasser
schutzt, durch natiirliche Geesttohen ersetzt wird; letzteres, an

der Ostseite der Jade etwa 15 Kilometer yon Varel gelegen,

zeichnet sich dadurch aus, dass in seiner Nahe der Deich, ander-

wftrts auf Marsch- oder Sandboden ruhend, quer durch ein Moor
yerlauft. Hierdurch wird bewirkt, dass ein ziemlich grosses Sttick

desselben ausserhalb des Deiches liegt, sodass es unmittelbar vom
Meerwasser besptllt werden kann, eine Erscheinung, die wir zwischen

Ems- und Elbmiindung zum zweiten Male vergeblich suchen wer-

den. Durch*die gelegentliche Einwirkung der hohen Meeresfluten

auf diese Moorflache bietet sie nicht nur dem Naturforscher ein

Feld far anregende Beobachtungen, sondern da die Gewalt des

Wassers die Oberfl&che und besonders den Rand jenes Moores
wesentlich verandert hat, so bleibt auch jedermann, der den Moor-
deich zum ersten Male beschreitet und seinen Blick auf das Aussen-

deichsmoor richtet, von der Eigenartigkeit dieser Flache flber-

rascht, voller Bewunderung stehen. Unwillktirlich kommt uns

beim Anblick der grossen Torfbldcke, die dort umherliegen, der

Gedanke an die Ver&nderlichkeit alles Irdischen. Es liegt auf der

Hand, dass die hohen Sturmfluten die immerhin doch nur locker

zusammenhangenden Torfmassen verandern, und dass die Flache

in frQheren Tagen ein anderes Aussehen gehabt haben muss; es

scheint nicht unmdglich, dass tiber kurz oder lang jenes Aussen-

deichsmoor vollstandig von den Fluten der Nordsee fortgerissen

werden kann. Es wird daher dem jetzigen Besucher dieser Gegend
cnrtoscht sein von den geschichtUchen Ueberlieferungen, wie sie

sich in den Geschichtswerken tiber wiser Land aufgezeichnet
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find en, tiber dieselbe etwas zu erfahren, und es wird andererseits
eine Beschreibung des jetzigen Zustandes jener Oertlichkeit den
Besuchem in der Feme liegender Zeiten dermaleinst willkommen
sein. Dabei kflnnen einige Mitteilungen liber die Binnenjade im
Allgemeinen nicht gut ubergangen werden.

Nach den Ueberlieferungen der Chronisten Hamelmann
und Winkelmann und nach den Ansichten neuerer Geschichts-

schreiber tiber das Oldenburger Land und die Nordseekttste ist es

nicht zweifelhaft, dass das Gebiet der heutigen Binnenjade noch
bis zum Beginn des 13. Jahrhunderts zum grossten Teile Land
war, welches teils durch den nur schmalen Jadefluss in sud-nord-
licher Richtung, teils von westlichen Armen des Weserstromes,
deren mehrere mit der Jade in Verbindung standen, durchflossen

wurde. Durch mehrfache gewaltige Sturmfluten, die im Laufe der
Jahrhunderte an unseren Ktisten gewutet haben, ist dann die

Binnenjade nach und nach in ihrer heutigen Ausdehnung — soweit
man ihr durch Eindeichungen nicht bereits wieder an verschiedenen
Stellen Land abgerungen hat — gebildet worden. Mehrere Ort-

schaften, yon denen einige sogar befestigt und Lieblingsaufenthalte

der alten Grafen von Oldenburg gewesen sein sollen, z. B. Jade-
lehe, sind ebenso wie der in der Aussenjade gelegene graflicbe

Sitz Mellum von den Fluten verschlungen ; nur einzelne Benennun-
gen, die bis auf den heutigen Tag sich erhalten haben, geben
noch Kunde und Andeutung davon, wo jene Orte gelegen haben
mussen. Auch die Verbindungsarme zwischen Weser und Jade
sind eingegangen, nachdem man eine grosse Anzahl Deiche im
Butjadinger Lande angelegt hatte. Einige grossere Rethe, die

sich zwischen Jade und Weser finden, scheinen die Ueberreste der
frtiheren Wasserztige zu sein.

Obgleich das Sehestedter Moor einerseits und das Dangaster
Moor andererseits beweisen, dags Moorboden sich bis hart an die

Jade erstreckt, so ist doch das ehemalige Land ' der heutigen

Binnenjade vorwiegend Marschboden gewesen, und es ist daher
begreiflich, dass man den Yerlust desselben sehr beklagte und
sich bald bestrebte durch Deichbau den einstigen Besitz dem Meere
wieder abzuringen. Der Chronist Hamelmann, welcher nicht

nur den Sturmfluten, sondern auch den Feinden der oldenburgischen

Grafen die Vernichtung der noch wenig starken Deiche und
Schleusen zuschreibt, sagt im Prooemium seiner Chronik: „Und
weiln im Chronico Henrici Wolteri diese nachfolgenden Worte
stehen: Jadelee fuit mansio Comitum, Baronum, militum etc., so

ist wohl zu ermessen, dass es umb das Schloss Jadelehe, und die

daselbst herumb gelegene Landschaft, eine feine Gelegenheit ge-

habt haben mtisse Dem mag nun sein wie ihm wolle, so

ist doch diss gewisse, dass die Jade anfenglich nur ein kleines

Fittsslein gewesen, welches ftirerst aus vielen Stimpfen und Morassen
und sonderlich dem Tiefe, welches von Rastede herunterfleusst,

zusammen versamlet, und hernacher allgemach zwischen den
Ackern nach dem Norden hinunter geflossen, und sich endlich,
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nicht weit vom ausfluss der Ahne, bei grossen Scheidens, da der

Schlicker Siel gelegen, in die See ausgegossen hat. Wie aber

hernacher viele scbreckliche Sturmwinde eingefallen, dadurch die

Teiche und Tamme zerrissen und vertorben, und dieselbige von
wegen uneinigkeit der Einwohner, deren keiner dem andern hSren

oder gehorsamen wollen, ungemacht beliegen bliben, Zu deme
auch bisweilen von den Feinden die Teiche durchgestochen die

Siele oder Wasserschleusen verbrandt, oder sonst verterbet worden,

hat endlich das Wasser tiberhandt genommen und ein Sttick nach
dem andern weggewaschen ufld erseuffit, bis dass zum letzten durch

embsigen Fleiss und ernstliches anmahnen des Grafen zu Olden-

burg diesem ubel ist gewehret worden." Der bei den jetzt nicht

mehr vorhandenen Orten Bridewarden und grossen Scheidens ge-

legene Schlicker Siel soil kupferne Thtiren gehabt haben und gegen
Ende des 10. Jahrhunderts vom Grafen Otto L, der auch bereits

„Besichtiger und Teichschworne" anstellte, erbaut worden sein.

Die Stelle, wo jener gewaltige Siel gelegen hat, ist mit Sicherheit

nicht mehr ausfindig zu machen (vermutlich in der Gegend von

Kckwarden—Wilhelmshaven) ; aber es unterliegt das wohl keinem
Zweifel, dass er einen wesentlichen Schutz gegen die hereinwogen-

denFluten fflr das untergegangene Land gebildet hat. Mit seinem

Verschwinden — 17. November 1218 — ward ein grosser Teil

der heutigen Binnenjade ftir immer iiberschwemmt; besonders die

ostliche Seite dieses Busens mit dem „Land beim Hoben", welches

unmittelbar an das Sehestedter Moor grenzte, ist mit dem „saltzen

Wasser uberschwemmet und untergegangen." Seit dieser Zeit kann
man von der Binnenjade als von einem Busen sprechen. — Der
westliche Teil des Jadebusens, welcher das Rtistringerland haupt-

sachlich ausmacht, ist durch die Fluten vom 26. September 1509
und die Antoni Flut (17. Januar) des Jahres 1511 entstanden.

Aucb bei diesen gingen mehrere Ortschaften samt den Menschen
and Vieh zu Grunde. Man begann zwar nach jenen Fluten sofort

mit der Ausbesserung und Neuerrichtung der Deiche, aber oft

noch sind diese im Laufe der Zeit durch das immer und immer
wieder ungesttim andringende Wasser fortgerissen worden. So
z. B. durch die Allerheiligenflut (1. November) im Jahre 1570,
bei welcher ein Sttick Moorland mitsamt den Baumen und Menschen
l
/i Meile weit weggetrieben sein soil.

Allen oldenburgischen Grafen lag die Sicherheit ihres Landes
in Bezug gegen derartige Ueberschwemmungen sehr am Herzen,
und der ihnen vor alters gewahrte Titel „des Heiligen Rdmischen
Reiches Baumeister an der Seekanten" kam ihnen mit vollem

Recht zu. Besonders haben die Grafen Anton I. und Johann XVL,
welch letzterer zur Zeit Hamelmann's lebte, eifrig den Deichbau
betrieben. Graf Johann wohnte den Arbeiten after persflnlich bei

;

er hat hauptsachlich die Eindeichung derWapel und des „Landes
beim Hoben" bewerkstelligt. Die erste Erbauung der Schwei-

burger Deiche, die sich den Deichen beim Hoben naherten, ohne

aber das Moor zu durchziehen, fand zwar schon 1650 statt, doch
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mussten dieselben 1690 wieder aufgegeben werden. Erst im Jahre

1717 wurden sie zum zweiten Male hergestellt, aber noch im
selben Jahre riss die Weihnachtsflut (24.— 25. Dezember) dieselben

wieder fort. Infolge dieser verheerenden Flut mussten fast s&mt-

liche Deiche erneuert werden; unverzagt gab man sich dieser

Arbeit wieder hin, obwohl selbst wfthrend der Wiederaufrichtung

einzelne Fluten neue Liicken in die Deiche rissen.

Bis zu dieser Zeit — Oldenburg stand damals unter d&ni-

scher Regierong — waren zwar die stttckweise an der Kttste ent-

standenen Deiche alle mit einander'in Zusammenhang gebracht,

allein an dem Ostlichen Ufer der Jadekttste hatte man eine Strecke

zwischen den Schweiburger und Seefelder Deichen offen liegen

lassen, da hier ein Hochmoor die Jade begrenzte, auf dessen Er-
haltung kein besonderer Wert gelegt wurde. Jetzt aber sah man
ein, dass, wenn anders man demLande einen sicbern Schutz auch
gegen die hOchsten Sturmfluten gew&hren wollte, der Deich un-

unterbrochen an der ganzen Kttste — mit Ausnahme der hohen
DUne bei Dangast — verlaufen masse. Als daher der von der
Regiernng beauftragte d&nische Admiral and Geheime Rat
Sehestedt den Schweiburger Deich in seiner frQheren L&nge
wiederhergestellt hatte, unternahm dieser energische Mann es auch,

denselben durch das nordw&rts gelegene Moor fortzusetzen ; and
nach vierjahriger, mtthevoller Arbeit gelang es ihm im Jahre 1725
unter Aufbietung aller Kr&fte seinen Plan zu vollenden und die

Verbindung der Schweiburger Deiche mit den Seefeldern zu er-

reichen. In dankbarer Erinnerung an denErbauer dieses Deiches
ist die Ortschaft, welche auf dem Moor bei jenem Deiche entstand,

Sehestedt genannt worden. Was fttr Schwierigkeiten dieser Deich-

bau gemacht hat, ist daraus zu ermessen, dass der Deich, der
wie ringsum an der Kttste aus Kleierde besteht, welche fiber das
Moor von weitem herbeigeschafft werden musste, nachdem er eine

gewisse H5he erreicht hatte, vermdge seines bedeutenden Gewichtes
die obere Schicht des Moores durchbrach und mehrere Meter in

die Tiefe sackte. Sehestedt liess sich dadurch jedoch nicht ab-

schrecken, sondern setzte den Bau ohne Verzug fort und brachte
ihn zum Abschluss. Noch heutigen Tages ist jener Abschnitt des

die Jade abschliessenden Deiches, der, soweit er das Moor in etwas
mehr als 2 Kilometer L&nge durchschneidet, den Namen Moor-
deich bekommen hat, einer der wundesten Punkte im Deichbau
an der ganzen Jadekttste. Alljahrlich mttssen neue Auftragungen
gemacht werden, um den Moordeich einigermassen mit den ttbrigen

Deichen auf gleicher HOhe zu erhalten. Es ist n&mlich der Deich
bei seinen anf&nglichen Sackungen keineswegs ganz bis auf die

unter dem Moor gelegene Kleischicht geraten, sodass damit eine

vollst&ndige Trennung des Aussendeich- und Binnendeichmoores
erzielt ware, es mttssen vielmehr auch sp&ter noch Stellen da-

gewesen sein, wo der Deich gewissermassen im Moorboden schwebte.
Diese Ansicht dr&ngt sich uns auf, wenn wir hOren, dass die

Senkungen des Deiches bis in die neueste Zeit anhielten, und dass
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bis vor etwa fttnfzehn Jahren das Binnendeichsmoor bei hohen Sturm*
fluten ebenso auftrieb wie das Moor ausserhalb des Deiches.

Erst das Aufhoren des Auftreibens binnendeichs lftsst darauf

schliessen, dass der Deich jetzt vSllig das Moor bis auf die Klei-

nnterlage durchsetzt. Oass aber trotzdem die Kappe des Moor-
deichs unter die Kappe der angrenzenden Deiche noch allj&hrlich

sinkt, wird seinen Grand vielleicht darin haben, dass die Kleierde

des Deiches auch an den im Moor steckenden Bdschungen in

letzteres eindringt. Es ist ja bekannt, dass bei Meliorationen des

Moorbodens mit Kleierde, wie sie im oldenburger Lande jetzt viel-

fach mit gutem Erfolge ausgefilhrt werden, im Laufe der Zeit die

auf das Moor gebrachte Eleierde von dem Moor aufgenommen
wird and an der Oberflftche mehr and mehr verschwindet. Ist

diese Ansicht richtig, so werden die Auftragungen bei dem Moor-
deiche auch vermutlich in absehbarer Zeit nicht aufhdren, obwohl
sie allmftlich vielleicht geringer werden kOnnen.

Wfthrend die Hdhe der Deiche an der oldenburgischen Kflste

im allgemeinen eine ganz bestimmt vorgeschriebene ist, hat man
beim Moordeich hiervon vorlftnfig noch absehen mtissen. Es ist

gesetzm&ssig zul&ssig, dass derselbe 1 m unter der bestickm&ssi-

gcn Hdhe der Nachbardeiche bleibt; thats&chlich aber haben ihm
schon mitanter l 1

/* m gefehlt. Es ist das Bestreben der Deich-

bau-Verwaltung, den Moordeich auf gleiche HOhe mit den angrenzen-

den Deichen zu bringen und zu erhalten; vor mehreren Jahren
hat er auch einmal gleiche Hdhe mit diesen gehabt, aber er ist

wieder etwas seit jener Zeit gesackt. Man hat daher wieder an-

gefangen von beiden Enden aas Kleierde aufzufahren, am ihn

wieder auf die bestickm&ssige Hdhe zu bringen und wird vielleicht

noch in diesem Sommer mit den beiderseitigen Arbeiten bis zum
Zusammentreffen fertig. Wie lange er dann mit den Nachbar-
deichen gleiche Hdhe halten wird, bleibt vorlftufig abzuwarten.

Wenn nun das Moor for die Bestftndigkeit des Deiches, wie

soeben auseinandergesetzt worden, nicht gflnstig ist, so gew&hrt
es in anderer Weise demselben doch auch wieder einen nicht un-

bedeutenden Schutz. Die den Deichen nach dem Meere bin vor-

gelagerten Grodenlandereien, das sog. Vorland, werden bei Sturm-
floten — teilweise sogar bei jeder Flut — unter Wasser gesetzt,

und die bei hohen Fluten mit grosser Gewalt sich heranw&lzenden
Wogen kdnnen den Deich oft bis dicht unter die Kappe belecken.

Dies ist aber bei dem Moordeich nicht mdglich; die gewdhnlichen

Fluten kommen garnicht bis an den Deich und die Wellen der

Sturmfluten werden durch das demselben vorgelagerte Moor wesent-

lich gebrochen. Das wachsende Wasser hebt, sobald es hdher
kommt als die Kleischicht reicht, die unter dem Moor liegt,

letzteres von der Kleiunterlage ab, und dieses schwimmt nun ge-

wissermassen auf dem Meerwasser, oder wie man an Ort und
SteUe sagt „es treibt auf." Dadurch aber wird dem Moordeich
die angreifende Th&tigkeit des Wellenschlages erspart. Das vor-

gelagerte auftreibende Moor giebt auch den Grand, weshalb die
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Aussenberme, das ist die nurm&ssig ansteigende ftussere Bdschung
des Deiches an der Seeseite, beim Moordeiche weit geringer an-

gelegt werden konnte, als dies sonst beim Deichbau an der Jade
der Fall ist.

W&hrend frtther das ganze Anssendeicbsmoor bei Sturmfluten

gehoben wurde und auf dem Meerwasser scbwimmend mit diesem
stieg and sank und dabei After so hoch getrieben wurde, dass die

Bewohner der Aussendeichshauser aus diesen ilber den Deich in

das Binnenland sehen konnten, sind dergleichen erhebliche Hebun-
gen in den letzten Jahren nicht mehr vorgekommen. Einzelne

Teile des Moores treiben noch fast jedes Jahr auf, doch bei

weitem nicbt mehr in der Weise, wie es Bdse in seiner Be-
scbreibung des Grossherzogtums Oldenburg noch aus dem Jahre
1855 berichten kann. Bei ihm lesen wir auf Seite 231 : „Von
der Neujahrsflut 1855 ward ein Haus auf diesem Moorgrund ausser

Deichs in der Nahe der Hobenbrake soweit mit dem ganzen
Grundsttick, auf dem es steht, gehoben, dass man von demselben
liber den Deich ins Land blicken konnte, was sonst unmflglich ist.

Aus der Zeit vor jenem Deichbau durch dies Moor sind Beispiele

bekannt, wo die Flut Grundstiicke mit allem, was sich darauf be-
fand, nicht allein gehoben, sondern sogar hat fortschwimmen lassen

und fern von ihrem urspriinglichen Ort abgesetzt hat. So trieb am
Matthaitag 1697 eine 2 Jttck grosse Flache mit einem Hause, Birken-

busch, Garten und besaetem Roggenfeld mit den Bewohnern an
100 Ruthen weit fort und blieb auf fremden Grund und Boden
sitzen. Dasselbe war 1643 am 25. Januar bei einer hohen Flut

mehreren anderen Grundstiicken geschehen; einige wurden an
250 Ruthen weit fortgeschwemmt. Manchen Prozess gab es infolge

davon fiber solche zwar unfreiwillige, doch den Betroflfenen unbe-
queme Inbesitznahme fremden Bodens". Durch die Kultivierung

des Moores ist das Auftreiben wesentlich beeinflusst. Die vielen

angelegten GrUppen haben das Hochmoor in verschiedene Teile

zerschnitten, von denen die einen fester auf ihrer Unterlage sitzen

als die andern; infolge davon werden einzelne Partien bei hohen
Fluten durch das Meerwasser gehoben, andere nicht.

Von den beiden Gebauden, welche heute auf dem Aussen-
deichsmoor stehen, soil das eine, eine kleine, von einem einzelnen

Mamie seit einer Reihe von Jahren bewohnte, recht primitive Kate,
auftreiben, wahrend das andere, etwa 100 m von jenem gelegene,

grdssere Haus nicht auftreibt. Letzteres hat aber bei hohen
Fluten vom Wasser zu leiden, welches durch die senkrecht zur
Richtung des Moordeichs laufenden Griippen und durch den Rhyn-
schlot — ein etwa l 1

2 m breiter Graben, der sich l&ngs des
Deiches hinzieht— an und in dasselbe kommt. So fanden die Be-
wohner vor einigen Jahren, als sie durch das „Knappern" des
Wassers nachts aufwachten, dass dasselbe so hoch im Hause stand,

dass die fetten Schweine bereits zwischen dem iibrigen Vieh her-

umtrieben. Nach Verlauf von 6 Stunden lief das Wasser wieder
ab; verschiedene Geratschaften, die aus dem Hause mit fort-
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geschwemmt waren, fanden sich sp&ter in der Nfthe desselben

wieder. Um sich vor solchen Wasserplagen im Hause in Zukunft

zu 8ichem
9 ist es vollst&ndig mit einem etwa 1 m hohen Walle

ans Kleierdo eng umgeben, der nur vor der Hausthtir eine Oeff-

nung hat, die zu geeigneter Zeit durch ein Schott dicht gemacht
werden kann. Es ist dieses Haus also vollst&ndig far sich ein-

gedeicht Beide H&aser liegen unmittelbar am Deiche, nor durch

den Rhynschlot vom Fusse desselben getrennt. In friiherer Zeit

haben mehrere Ansiedelungen ausserbalb des Deiches stattgefunden,

die Unsicherheit des Grundes hat die andern aber wieder ver-

trieben. Die Kate ist von einer nur ganz kleinen kultivierten

Flftche umgeben, welche der Bewohner, seines Zeichens ein Ab-
decker, benutzt, um einige Kartoffeln zu bauen. Kate und Be-
wohner erinnem lebhaft an jene idyllischen Zeiten, wo noch die

Torfkuh blOkte und die s&mtlichen Lebensbedttrfhisse ein jeder

selbst sich befriedigen konnte. Wfthrend dieser Katenbewohner
ohne weiter zu fragen auf fiskalischem Boden sich angesiedelt hat

und dort — wie man zu sagen pflegt „schlicht um schlicht" —
geduldet wird, ist das andere Haus, zu dem etwa 30 Jttck ge-

hftren, Eigentum eines Privatmannes, der es an Heuerleute ver-

pachtet hat. Sie treiben hauptsftchUch Viehzucht und bauen auf

ihren Feldem ausser Kartoffeln auch Roggen und Hafer. Ein

Brennen des Moores zum Zweck des Buchweizenbaues findet auf

dem Aussendeichsmoor nicht statt. Die wenigen B&ume, welche

in der Nfthe der Hftuser parallel mit dem Deiche stehen, sind

15—20 ganz kttmmerliche Birken, deren Entwickelung offenbar

unter Wind und Wetter sehr zu leiden gehabt hat.

Ein grosser Teil des Sehestedter Aussendeichsmoors, das

nach Salfeld*) eine Mftchtigkeit von 4,5 m hat und 1,8 m fiber

dem Niveau der ordinftren Flut liegt, ist unsern andern nordwest-

deot&chen Hocbmooren durchaus gleich. Es ist teilweise bedeckt

mit einer Anzahl niedriger Strftucher, von denen Myrica Gale**)

Calluna vulgaris, Erica tetralix, Andromeda polifolia, sowieWeiden-
und Brombeergestr&uch am meisten auffallen. Im Mai und Juni

sind einige Stellen wie mit Schnee bedeckt von Eriophorum vagi-

natum und angustifolium, die jedenfalls auch hier den wesent-

lichsten Anteil an der Bildung der Masse des Moores haben. Im
Juli sieht man Flftchen mit Narthecium ossifragum bewachsen,

das mit seinen prftchtig gelb-rot gefftrbten Blftten das Braun der

kleinen Strftucher und des Bodens sowie das Grtin der Grftser

lebhaft unterbricht. Im Frfihjahr, wenn die Phanerogamen durch

die Unbilden des Winters mit ihren oberirdischen Teilen meist

*) Geographische Beschreibung der Moore des nordwestlichen Deutsch-

lands and der Niederlande von Dr. Salfeld in Lingen. Landwirtschaftl. Jahrb.

von Thiel, XV. Bd. (1886) Heft 1, pag. 19.

**) Salfeld fflhrt Ledum palustre ale dort vorkommend auf. Es ist dies

jedenfalls eine Yerwechslung mit Myrica Gale, die dadurch veranlasst sein wird,

das8 beide Pflanzen —- erstere 5stlich, letztere westlich der Elbe — den deut-

schen Namen Pont oder Post fuhren. Ledum palustre gehdrt der Flora von Olden-

burg flberhaupt nicht an.

Oktober 1889. XI, 16
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dahingegangen sind, fallen dort Flechten — Gladonien and Corni-

calaria — and Moose, an den feuchteren Stellen besonders Sphag-
numarten, ins Auge. Fiir den Botaniker bietet sich hier ein

ausserst anziehendes Feld dar. Es mag erwfthnt werden, dass

man dort Gelegenheit hat, alle drei Drosera-Arten, die bei uns
vorkommen, auf einem verhaltnismassig kleinen Raome beobachten
zu kdnnen. Die interessantesten Punkte des Aussendeichsmoora
sind aber wohl jene, an denen das Hochmoor yon den Fluten in

mehr oder minder grosse Bldcke zerrissen ist, die dann nicht

mehr in ihrer natdrlicben Lage geblieben, sondern teils aberein-

ander gehoben, teils bis an die Berme des Deiches and teils mit
ablaufendem Wasser in das offene Meer auf Nimmerwiederkehr
fortgetrieben sind. Solche Punkte triffit man an dem sttdlichsten

Ende des Moores, dem Wirtshause in Sehestedt gegenQber, and
fast an der ganzen ftussern, westlichen Eante entlang. Es er-

innem diese Moorbldcke unwillkttrlich an sogenannte Felsenmeere,
wie man sie in den Gebirgen antrifft. An Grosse mogen die

Moorbldcke jene Felsblocke wohl manchmal Uberragen, aber ihre

Widerstandsffthigkeit gegen die Atmosphaerilien ist natttrlich be-

deutend geringer, und da sie bei hohen Fluten auch leicht in ihrer

Lage verschoben werden, so ist das Bild einer solchen Moorpartie
im Verlauf von wenigen Jahren schon mannigfachen Aenderungen
unterworfen.

Zwiscben den Qbereinander geschobenen Moorblocken wird
von dem durch hohe Fluten im Herbst und Winter angelaufenen

Meerwasser ein Teil zuriickbehalten, dadurch werden kleine

Tumpel im Moor gebildet, in denen, da sie salziges Wasser ent-

halten, zur gr5ssten Ueberraschung des Botanikers grttne Meeres-
algen vegetieren. Ebenso auffallend ist die Zusammensetzung der

Phanerogamen auf diesen Torfbldcken, die durch das Meerwasser
einen Schlickabsatz erfahren haben. Es wachsen dort Pflanzen,

die man gewohnt ist auf dem Schlick in den Groden anzutreffen,

mit den gewfthnlichen Geestpflanzen durcheinander. Unter anderm
findet man dort neben Tormentilla erecta, Potentilla anserina,

Hieracium pilosella, Linaria vulgaris, Sagina procumbens, Viola

palustris, Inula britannica, Hydrocotyle vulgaris auch die salz-

liebenden Plantago Coronopus, P. maritima, Spergularia salina,

Festuca arundinacea, Triglochin maritima, Aster Tripolium, Coch-

learia anglica, Atriplex litoralis, Statice maritima und Limonium,
Artemisia maritima, Schoberia maritima, ja selbst Salicornia

herbacea. Es wQrde ein genaues Studium dieser auf dem Moor-
boden wachsenden Salzpflanzen, sowie der Moorpflanzen, deren

Nahrboden dort mit Schlick durchsetzt ist, gewiss mancherlei Auf-

schlQsse liber Anpassungen der Pflanzen an Standort und Ernahrung
geben.

Das Sehestedter Aussendeichsmoor wird nach der Jade zu,

also an seinem westlichen Rande, vollstftndig von einem etwas

niedriger gelegenen Kleigiirtel, von dem der ganze Landvorsprung
den Namen Kleihorne erbalten hat, eingefasst. Yon diesem Klei-
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boden aus ist man seit lftngerer Zeit ganz besonders bemttht ge-
wesen, dem Meere Land abzugewinnen und hat dabei auch, wie
aberhaupt an der Ostseite der Jade einen nicht nnbedeutenden
Erfolg gehabt. — Es ist hdchst interessant, die ungemein aus-

gedehnten Schlengenbauten, die dort in verschiedener Weise mit
gatem Erfolge angelegt sind, zu besichtigen. Ein Besuch dieser

Schlengen znr Zeit der Ebbe giebt uns auch ein deutliches Bild

?on dem allmahligen Anwachsen and Grttnwerden des Landes.
Ate Pionier fttr die Vegetationsdecke auf dem Schlick tritt auch
hier Salicornia herbacea (Quendel) auf, dem dann bald Aster Tri-

poliom and andere Schlickpflanzen folgen, welche mit Glyceria

maritima — dem Hauptbestandteil des Andels — einen nur noch
durch die Grttppen unterbrochenen Rasen im Groden bilden.

Durch die Abtretung des Gebiets fttr den Reichskriegshafen

nnd die Einrichtong desselben ist, am das Fahrwasser der Jade
mindestens auf dem jetzigen Stande zu erhalten, der oldenburgi-

schen Regierang in Bezug auf das Vorschieben der Schlengen ein

Ziel gesteckt worden. Ja, es hat sogar der etwas ndrdlich von
der KleihOme in den Jahren 1853—55 in einer L&nge von
4750 m mit grossen Geldopfern angelegte Durchschlag von der

KQste zu den Oberahnischen Feldern unter einer angemessenen
Entsch&digung von Seiten des Reichs an die oldenburgische Re-
gierang seit einigen Jahren wieder aufgegeben werden mttssen.

Solange der Reichskriegshafen unserer Kttste einen wirksamen
Schutz gew&hren soil, scheint es daher nicht thunlich zu sein,

dass Schlengen and neue Deiche immer weiter in die Jade vor-

geschoben werden; und Hamelmanns Wunsch aus dem Ende des

16. Jahrhunderts, den wir wegen der Gewinnung guten Marsch-
bodens noch heute hegen, wird vor der Hand nicht in Erftillung

gehen. Er schreibt im Prooemium seiner Chronik: „Wann einer

nan zurQckedenket, wie es auch an denen Oertern zuvor aus-

gesehen, welche obgesetzte lObliche Grafen der ungesttimen saltzen

See mit Gewalt entzogen, und eingeteichet haben, und das an
dem Ort, da zuvor Ebbe undFlut auss: und ein: und die grossen

Balenae, Watt- und Meerfische gangen, jetzt die herrlichste

Ochsen geweidet werden, ja dass offtermahis auf denen st&ten

end platzen das Wort Gottes wiederumb ist geprediget worden,

vrelche der Allmechtige Gott aus seinem gerechten Zorn fttr

377 Jahren von wegen ihrer Sttnde und Gottlosigkeit mit Wasser
verterbet hat, wer wollte daran zweifeln, dass es auch nicht eben

Gottes Gnade und providentz were, dass solche unbewohnete
Oerter den Menschen und Viehe bewohnlich gemacht worden?
Und were zu hoflfen, da die Welt etwas lenger stehen sollte, Gott

wdrde noch das GlQck bescheren, dass man wiederumb an dem
Ort, da hiebevor die herrliche Burg Jadelehe gestanden, und so

Tiele Grafen zu Oldenburg begraben worden, einen trockenen Fuss
setzen mOchte."

Dass seit den Zeiten Hamelmanns grosse Flftchen Landes
Meere wieder abgerungen sind und durch die Sicherheit

16*
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unserer heutigen Deiche una dauernd erhalten bleiben, ist be-

kannt; sein Wunsch ist also teilweise in Erfiillung gegangen.

Man wird aber die Jade nicht wieder auf ein kleines Flttsschen

zunickdrangen ; das einstige Jadelebe wird nicht wieder zu Land

werden solange Wilhelmshaven Kriegshafen ist. Die Fluten wer-

den daher das Vorland in der Jade von Jahr zu Jahr weiter ver-

ftndern, and wenn auch ein Forttreiben des ganzen Moores anf

einmal nicht zu erwarten ist, so ist bei der geringen Festigkeit

desselben wohl als sicher vorauszusehen, dass das Sehestedter

Aussendeichsmoor auf der Kleihorne mit der Zeit g&nzlich ver-

schwindeti wird.
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Die Pflanzenwelt der ostfriesischen Inseln
von

Fr. Buchenau.

Dem Reisenden, welcher die ostfriesischen Inseln nur vom
Bord des fltichtig dahineilenden Seeschiffes erblickt, mogen sie wohl
sehr ode erscheinen. In langer Linie bis zum aussersten Horizonte

hin dehnen sich die Diinenketten, einem fernen Hochgebirge ver-

gleichbar, aus. Auf der Seeseite ist diesen Htigeln nur ein kahler,

weisser, anscheinend fast ganz vegetationsloser Strand vorgelagert

;

aber auch vom Watt her bietet sich ein wenig erfreuliches Bild

dar. Zwischen die dunkelgriine Zone, welche das Watt begrenzt,

und die Diinen schiebt sich hier fast tiberall nur die mattgrtine

Flache der Aussenweiden ein. Nur selten unterbricht eine frisch-

grune Wiese, noch seltener ein einzelner Strauch oder Baum das
gleichmassige Bild. — Rasch aber verliert sich der Eindruck der
Oede fur den Besucher der Inseln, welcher die Mflhe nicht scheut,

in ihr Inneres einzudringen, den Wattrand, die Aussenweide, die

saftigen Binnenwiesen, die blumigen Diinenabhange und Dftnen-

thaler zu besuchen oder auch den anscheinend so oden Strand zu

durchforschen. Freilich, die hochste Pflanzenformation, der Wald,
ist den ostfriesischen Inseln ganz versagt, und wer sich nur in

einer waldgeschmtickten Gegend wohl zu flihlen vermag, wird

ihnen fernbleiben mtissen. Der weniger anspruchsvolle Natur-

freund aber und der Forscher, welcher in jeder Vegetations-

form das Produkt streng waltender Gesetze erblickt, werden
beide dort reiche Befriedigung finden; — dem Naturfreunde wer-
den merkwiirdige Pflanzenformen, lebhaft gefarbte Bliiten und bunt
gemischte Vegetationsbilder Freude bereiten, der Forscher aber
wird durch eine Flora tiberrascht werden, welche von Allem, was
man im iibrigen Deutschland aufzufinden vermag, ganz wesentlich

abweicht.

Mag es mir gestattet sein, den Zauber, wefchen die Pflanzen-

welt der ostfriesischen Inseln so oft auf uns ausgettbt hat, in

einem Gesamtbilde wieder zu spiegeln und zugleich diesem Bilde

eine wissenschaftliche Grundlage zu geben.
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Beginnen wir mit einem negativen Zuge, der Abwesenheit

fast aller Bftume and Str&ucher. Das Vorkommen mehrerer Wald-
pflanzen auf den Inseln beweist, dass auch diese Landstriche frOher

zum Teil bewaldet waren. Aber die W&lder erlagen langst der

Gewalt der seit dem Durchbruch des englischen Kanales immer
verbeerender einherbransenden StOrme. Jetzt gedeiben Baume
nor noch im unmittelbaren Schutze der H&user and der DQnen;
jeder einzelne von ibnen wird darch die Wucht der vorherrschen-

den Nordweststarme bleibend nacb Sadosten gebogen, and die

Kronen zeigen eine eigentOmliche nach Nordwesten gerichtete Ab-
dachang, indem jeder Zweig seinem sflddstlichen Nachbarn etwas

Schutz gewahrt and ihm gestattet, ein klein wenig hoher zu
wachsen. Wohl treibt der Baum in jedem Frttbjahre frische

Zweige aber den benachbarten Dacbfirst, aber die Hdhe der Dane
empor; aber die mecbanische Gewalt des ersten Sommer- oder
Herbststurmes , verbunden mit dem aufstftubenden Seewasser,

wandeln bald das frische Gran der Laubbl&tter in totes Schwarz-
braun am. Daher werden denn die spftrlichen B&ume oder Str&a-

cher, welche die Ealtar an einzelnen geschatzten Stellen erzogen
bat, als besondere MerkwOrdigkeit erwfthnt. Die Linden, welche
die Sadseite vieler Hauser von Spiekeroog beschatten, die Ulmen
im Westdorfe Borkam, die Obstb&ame in der Umgebang der H6fe
aaf Ostland Borkam, der grane, im wesentlichen aas baumartigen
Weiden gebildete Laabgang auf Norderney, werden als Vorztige

dieser Art gerOhmt. Alle Versache aber, wirklichen Wald aaf

den Inseln za erzielen, sind naheza oder vOllig gescheitert; das
Erlenw&ldchen am Rupertsberge auf Norderney hat nur eine sehr

bescheidene Hdhe erreicht; die Anpflanzong von Meerstrandskiefern

auf Borkum ist aber gftnzlich gescheitert — An Holzpflanzen ge-

hOrt der Inselflora ausser den ganz niedrigen Str&uchern der
blaugrauen Brombeere (Rubus caesius), der bibernellbl&ttrigen

Rose (Rosa pimpinellifolia), der Moorbeere (Vaccinium uliginosom),

der Rauschbeere (Empetrum), der beiden Heidearten and der
portulakahnlicben Keilmelde (Obione pedunculata) nur die kriecbende
Weide (Salix repens) an, welch letztere outer gttnstigen Umst&nden
Gebtische von lm HOhe zu bilden vermag. Die kriechende Weide,
ein wahrer Proteus an Vielgestaltigkeit der Blattform and der
Behaarang, tritt auf den Inseln nicht selten in einer weisssilberig

behaarten Form auf, deren Zweige eine grosse Zierde von Bouquets
und BlumenkOrben bilden. — Ein zweiter Strauch, der Seedorn
oder Sanddom (Hippopha^s rhanmoides) spielt zwar jetzt in dem
Vegetationsbilde der beiden westlichen Inseln (Joist and Borkam)
eine viel bedeutendere Rolle, als die Eriechweide (auf den dstlichen

Inseln ist sein Vorkommen ein ganz beschrftnktes), aber es ist

zweifelhaft, ob er aberhaupt auf den Inseln einheimisch ist. Jeden-
falls wurde er im vorigen Jahrhundert vielfach absichtlich aos-
gesftet, um den Sand in den DUnenthalem zu befestigen; heut-
zutage aber aberkommt uns die Reue daraber, wenn wir mit
Schmerz wahmebmen, wie seine verwirrten dornigen Massen von
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etwa 1 m Hflhe weite Flftchen fast unpassierbar machen. Ueber-
dies ist das trllbe silberige Grtln seines Laubes far das Auge
wenig anziehend; besonders unangenehm aber wird das Gestr&uch
des Seedornes dadurch, dass die Pflanze vielfach ohne erkennbare
ftussere Ursache (die Insulaner sagen: der Seedom lebt nor
7 Jahre) auf weiten Flftchen gleichzeitig abstirbt. Die schwarzen
ineinander geflochtenen Dommassen machen dann die betreffenden

Strecken der Dttnenthftler unzugftnglicb und widerstehen auf Jahre
hinaus den zerstdrenden Einfltissen der Atmosph&rilien. — Uebri-
gens gedeihen die verschiedensten LaubhOlzer in der milden Loft
der Inseln bis zu der Hdhe, soweit die schtitzende Wand reicht,

sehr gat. Ganz besonders wohl ftthlt sich oflfenbar der tiberall

angebaute Hollnnder, nnd die mftchtigen Hollunderbtische gehdren
nebst den Flaggenstangen und den auf hohen Pffthlen sich er-

hebenden Staarenkasten mit zur Signatur eines echten Inseldorfes.

Wollen wir uns nun der Betrachtung der einzelnen Pflanzen-

genossenschaften zuwenden, so erscheint es geboten, von derselben
die Kulturpflanzen mit den siebegleiteten Unkr&utern auszuschliessen.

Nattirlich finden sich in den Hausgftrten der Inselddrfer, in den in

die DQnen eingegrabenen oder mit Erdwftllen umgebenen Gemftse-
gftrten und auf den sp&rlichen Getreidefeldern eine Anzahl von
Unkr&utern ein; aber ihre Zahl ist doch nur eine geringe, ihre

Aoswahl oft eine rein zufallige; und so bieten sie nur wenig
Interesse dar. Yiele der in Norddeutschland sonst hftufigen Un-
krftuter, wie die Kornblume, die Kornrade, der Klatschmohn fehlen

auf den Inseln oder treten doch nur gelegentlich und in einzelnen

Exemplaren auf. Beachtenswert ist das lftstige Eindringen des
gemeinen Schilfes (Phragmites communis) in viele Getreidefelder.

Ueberhaupt ist das Schilf auf den Inseln durchaus nicht derartig

auf Uferrander und Gewftsser beschr&nkt wie auf dem Festlande

;

die feuchte Luft ersetzt ihm offenbar einen Teil der Boden-
feuchtigkeit. Es steigt mit Vorliebe auf die Erdwftlle hinauf und
wftchst gerne in Gebflschen und auf Wiesen. Dabei bildet es nicht

nur wie auf dem Festlande ein Geflecht unterirdischer weisser

Auslftufer, sondern auch oberhalb des Bodens lange grtine und
niederliegende Triebe, welche entweder horizontal gestreckt bleiben

oder sich an den Enoten bewurzeln und dann die zwiscbenliegen-

den Stengelglieder bogig emporwdlben. Ich mass solche von
10 m Lftnge und darQber, und es ist leicht einzusehen, dass sie

auf einer Wiese, deren Oberfl&che von ibrem Geflecht bedeckt ist,

ein wirkliches Verkehrshindemis bilden.

Die wichtigsten Pflanzengenossenschaften der Inseln sind die

des Sandstrandes, des Wattrandes, der Aussenweiden, der Binnen-

wiesen, der DQnen und der Dttnenthaler. Heide und Moor nehmen
auf den ostfriesischen Inseln nur kleine Areale ein, wenn auch
einzelne ihrer Charakterpflanzen, die beiden Heidearten, die Moor-
beere, die Rauschbeere, der Sonnentau (Drosera rotundifolia) und
der tlberschwemmte B&rlapp (Lycopodium inundatum), in einzelnen

flachen Thftlem yon Norderney und Langeoog in grCsserer Zahl
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vorkommen. Ganz anders ist dies auf den nordfriesischen Inseln

Amrum und Sylt, wo die 5de Heide unmittelbar an die Dtinen-

landschaften grenzt, und daher die Bestandteile der Heideflora,

namentlich die Rauschbeere, die beiden Vaccinien, (die Moorbeere
V. uliginosum und die Moosbeere, V. Oxycoccos), die Heidearten
und mehrere Binsen (Juncus filiformis, squarrosus und andere) in

den Dflnen und Diinenthalern weit zahlreicher auftreten, als auf

unsern Inseln. Es hangt diese Verschiedenheit mit der verschieden

starken Einwirkung zusammen, welche der Erdboden durch die

Stiirme und die Wogen erfahren hat. Auf Sylt und Amrum (und

teilweise auch auf Fdhr) ist der alte Diluvialboden (die Geest)

unberUhrt geblieben; er ist nur am Westrande von Dttnen iiber-

lagert; auf ihm breitet sich die ode Heide in grosser Erstreckung
aus, nachdem die Walder, welche auch er frtiher getragen hat,

langst der Gewalt der Sturme zum Opfer gefallen sind. Auf
den ostfriesischen Inseln ist kein unbertihrter Diluvialboden mehr
vorhanden; da ist jedes Sttick zerwiihlt oder umgelagert, der Sand
vom Winde entfflhrt, der Thon vom Wasser in die Tiefe gespult,

wo er dann einen Hauptbestandteil des Schlicks oder des alten

Wiesenbodens bildet. Daher sind denn auch auf den ostfriesischen

Inseln die grossen Gegensatze der Bodenbildung : Geest, Marsch
und Moor, welche dem iibrigen nordwestlichen Deutschland ihr

Geprage aufdrticken, nicht vorhanden — (die schwacheren Gegen-
satze: der Diinen, der Weiden und der sumpfigen Dftnenthaler

lassen sich nur in sehr bedingter Weise mit ihnen vergleichen).

Die Pflanzengenossenschaft des Aussenstrandes ist an Zahl
der Arten sehr gering. Nur der Dttnenweizen (Triticum junceum)
und die niedrige Staude der Honckenya (mit vierzeiligen, gelb-

griinen, fleischigen Laubblattern und ebenso gefarbter Bltite) haben
sich diesem ausserst beweglichen Standorte vSllig angepasst. Be-
standig vom Winde bewegt, geben sie Veranlassung zur Ablagerung
des Flugsandes auf ihrer Leeseite: wenig beriihrt von zeit-

weiliger Entblossung oder noch haungerer vSlliger Verschftttung

durch Sand setzen sie ihre Vegetation fort, sobald wieder einiger-

massen giinstige Bedingungen eintreten. Zu ihnen gesellen sich,

schon mehr am Fusse der Dunen und in dieselben hinaufsteigend,

der Meersenf (Cakile maritima) und das Kali-Salzkraut (Salsola

Kali); beide haben die Eigentiimlichkeit, dass ein unverhaltnis-

massig grosser, (nicht selten 1 m im Durchmesser haltender!)

stark verzweigter OberkSrper mit fleischigen Organen auf einer,

wenn auch ziemlich langen, so doch diinnen Hauptwurzel ruht,

welche nur schwach verzweigt ist, obgleich die Zweige eine reich-

liche Anzahl von Wurzelfasern bilden. — Beide Pflanzen zeigten
sich in der Eultur ziemlich genugsam in Beziehung auf den Salz-

gehalt des Bodens; dagegen vertragen sie nicht die mindeste
Beschattung oder auch nur Einengung durch benachbarte Pflanzen.

Der Wattrand zerfallt in drei deutlich verschiedene H5hen-
stufen, deren unterste von der taglichen Ebbe nicht mehr ent-

bldsst wird, wahrend die mittlere noch von der taglichen Flat,
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die oberste aber nor noch von Springfluten bedeckt wird. Die
unterste Stufe besitzt yon hsheren Gewftchsen nor die beiden

Seegras- (Zostera-) Arten, yon denen die grdssere, Z. marina, so

hftufig ist, dass fast yon jeder Flat ein Saum ausgeworfenen See-

grases auf dem Strande zurtlckgelassen wird. Diese Pflanzen

haben sich dem Wasserleben so vollstandig angepasst, dass ibr

in fadenformige Zellen verl&ngerter Bltttenstaub (Pollen) durch

das Meerwasser der Narbe des Fruchtknotens zugefUhrt wird,

eine im Bereicbe der Phanerogamen nahezu einzig dastehende

Einrichtung. Beide Seegrasarten dringen in die kleinen fluss-

artigen Wasserlaufe vor, welche von den Inseln znm Watt hinab-

fliessen; erst da, wo die Gew&sser brackisch werden, linden sich

einige andere Wasserpflanzen aus der Familie der Laichkraut-

gew&chse (Potamaceae) ein, welche dann in den Binnengewassern
von mehreren Arten von Wasserlinsen begleitet werden. — Die
Rftnder der Wattflttsschen sind meist von der graugelb gef&rbten,

am Grande holzigen Keilmelde (Obione portalacoides) eingesftumt,

welche aach far die Schlickfelder der Kttste and der Oberahnschen
Felder so charakteristisch ist.— Die zweite Stafe des Wattrandes
ist gewdnUch vegetationsleer ; der sandige Boden ist durch Wellen-

schlag and Wind geriffelt and taasende von Schlammhaafen der

im Sande verborgenen Fischerwttrmer werden mit jeder ablaafenden

Flat nea aafgeworfen. Nor im Friibjahr bedeckt sich diese Region
mit einer dunkelgrttnen Schicht niedrigstehender Algen (Conferven)

;

„das Watt bltiht* sagt der Ktistenbewohner, und erblickt darin

ein erfrealiches Zeichen voranschreitender Landbildung. — Auf
der dritten HQhenstofe des Wattrandes endlich wftchst nur der

„Queilera (Salicomia — aach Glasschmalz oder Krttckfuss ge-

nannt), eine sonderbare Pflanze mit cylindrischen, saftigen Stengeln

;

Laubblatter and Biaten sind in die wie die Stengel gestalteten

Zweige versenkt, and treten nach aussen kaam hervor, wodurch
das ttberaos sonderbare Aassehen der Pflanze noch vermehrt wird.

Der Qaeller tritt in zwei aaffallend verschiedenen Formen auf,

einer kurzgliedrigen, oft niedergestreckten mit andurchsichtigen,

rot&berlaafenen Stengeln and einer aafrechten, langgliedrigen mit

dunkelgrQnen darchscheinenden Zweigen. Das Auffallendste an
der Pflanze ist aber ihr Wachstam. Jedes Exemplar steht fiir

sich and macht in seiner isolierten Stellung ganz den Eindrnck, als

ware es ktlnstlich in den schlammigen Sandboden eingesteckt Der
Baa derSamen erklart dieses sonderbare Vorkommen. Die kleinen

braonen Samen sind nftmlich mit feinen scharfen Widerhaken be-

setzt, mit denen sie sich an ein auf dem Watte liegendes Algen-

bQschel, an Mascheltrttmmer oder ein vorj&hriges Exemplar des

Quellers anhaften; jeder Hufeindruck, jede Wagenspur gewfthrt

ihnen einen Halt. — Die jungen Stengel des Quellers sollen einen

wohlschmeckenden, zarten Salat liefern; unsere Insulaner scheinen

aber za beqaem zu sein, urn diese gute Zukost zu sammeln.
Am oberen Rande der Quellerregion drftngen sich die

Pflanzen des Quellers dichter zusammen, bleiben aber kleiner.
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Zwei Gr&ser, der Andel and der Strand-Windhalm (Festuca tha-

lassica und Agrostis alba, var. maritima) schieben sich sodann
zwischen sie ein und vermitteln so den Uebergang zu den Aussen-
weiden. Audi das Gansefingerkraut (Potentilla anserina) bildet

an trockneren Stellen ein dichtes Netzwerk von Stengeln und
Blattern, aus welchem in grosser Menge die schdnen goldgelben
Bltitensterne hervorleuchten. Die weithin kriechenden Stengel

dieser drei Pflanzen wirken in hohem Grade landfestigend and er-

lauben so anderen Gewftchsen Platz zu fassen. Dies benutzen be-

sonders die Schmalzmelde (Suaeda maritima), eine zartere Ver-
wandte des Quellers, und die Meerstrandsaster (Aster Tripolium),

welche die Rander von Wasserlftufen und Grftben bevorzugt —
Fiir die untere Stufe der Aussenweiden ist besonders charakteri-

stisch das Milchkraut (Glaux maritima), eine kleine freudig-grOne

Primulacee, welcber die Krone ganz fehlt, wogegen aber der

becberfdrmige Kelch eine Rosafarbe angenommen hat Das Milch-

kraut bildet auf weiten Flachen — besonders auf neuem Anwachs
— dichte samtartige Teppiche, welche im Herbste verschwinden,

im FrQhjahre aber aus kleinen ttberwinterten Enospen mit langen

nagelahnlichen Nebenwurzeln sich erneuem. In seine Rasen sind

vielfach die Schuppenmieren (Spergularia), der Meerwegebreit
(Plantago maritima), der Meerdreizack (Triglochin maritima) —
unter dem Namen ROer als ein wohlschmeckendes Gemttse be-

kannt — und das englische LOffelkraut (Cochlearia anglica) mit
blasenfdrmig aufgetriebenen FrQchten eingestreut. Das echte

Ldffelkraut (Cochlearia officinalis) mit scharfem heilkraftigem Safte

ist auf den Inseln sehr selten.

Einem etwas hdheren Niveau gehdren die beiden durch die

Salzbinse (Juncus Gerardi) und die Grasnelke (Armeria vulgaris)

charakterisierten Pflanzengesellschaften an. Freilich duldet die

Salzbinse nur wenige fremde Gftste zwischen sich; in dichtem
Schlusse dr&ngen sich die dttnnen grasfthnlichen Stengel and
Blatter an einander; die kleinen knotenfdrmigen Frflchte wiegen
sich im Winde und geben den Flachen der Salzbinse ein fast

schwarzgrftnes Ansehen. Nur der rote Augentrost (Euphrasia

Odontites) vermag es, sich zwischen die dichten Binsenrasen zu
drangen. Freilich mttssen wir mit Beziehung auf ihn den Ver-
dacht aussern, dass er sich — mindestens in der Jugendzeit —
mit seinen Wurzelfasem schmarotzend an die Wurzelfasern der

Salzbinse anhangt. — Reicher sind die durch das Vorwalten der

Grasnelke charakterisierten Flachen. Es ist dies genau dieselbe

Pflanze, welche unter dem Namen englisches Gras in unsern

Garten zu Einfassungen verwendet wird. Sie tritt auf den Inseln

in vielen durch Grdsse und Behaarung ver&chiedenen Formen auf;

ihre zart rosafarbenen Bltttenkdpfchen sind oft so dichtgedrftngt,

dass die ganze Weide weithin schimmert. In die Grasnelkenzone

treten alle Gewachse der Milchkrautzone, femer der kriechende

und der Erdbeerklee (Trifolium repens und fragiferum) and
mehrere Graser ein; dazwischen ist der Boden bestickt mit den
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reizenden roten BlUtensternen des Zwergtausendgiildenkrautes,

(Erythraea pulchella). Hier sind nicht selten grflssere Flachen

mit dem silberweissen, ftnsserst bittern Seewermut (Artemisia

maritima) bedeckt, dessen durchdringender Geruch vielen Leuten

Kopfweh erregt; an tieferen schlammigeren Stellen findet sich hie

und da, aber stets sehr gesellig die duftende Strandnelke (Statice

Limoninm — das Heliotrop der Badegaste), dessen violette

BlQtenrispen sich durch ihre lange Dauer sehr zur Verwendung in

Bouquets empfehlen. Beide Pflanzen scheinen im frischen Zu-

stande vom Vieh nicht gefressen zu werden und treten daher an

ihren Standorten stark hervor. Im Uebrigen sind die Aussenweiden

ausserordentlich kurzrasig. Dies ist weniger dem Zahn des

weidenden Viehes oder dem meist doch nur magern (immer wieder

von Sand uberstaubten !) Boden zuzuschreiben, als dem starken

Winde, welcher bestandig iiber die kahlen Flachen fahrt. Ist es

doch eine immer wiederkehrende Eigentiimlichkeit aller flachen,

dem Winde stark ausgesetzten Gelande, dass der Pflanzenwuchs

auf ihnen ein sehr kurzstengeliger ist. —
Auf den oberenTeilen unserer Aussenweiden findet sich eine

hdher wachsende Pflanze, die Meerstrandsbinse (Juncus maritimus),

deren dichtverflochtene ausserst zaheRasen ein ganz neues Element in

die Landschaft bringen. Die cylindrischen Stengel sind steifaufrecht,

gelbgrfln gefarbt und endigen in ein stechendes Deckblatt ; die Laub-
blatter sind den Stengeln so ahnlich, dass sie lange fiir unfrucht-

bare Stengel gehalten wurden; auch sie endigen in eine stechende

Spitze; der Bliitenstand ist zwar ziemlich stark verzweigt, tritt

aber far die Gesamttracht des Gewachses nicht hervor. Diese

Binsenrasen werden ihrer stechenden Spitzen wegen von dem
Weidevieh durchaus gemieden und bilden so eine Zuflucht fiir

manche seltnere Pflanze, so namentlich fiir drei Doldenpflanzen

:

den Sellerie, die diinnstengelige „Rindsrippea (Bupleurum tenuis-

simum) und eine Art von Weinblume (Oenanthe Lachenalii). Der
Botaniker wird daher die Binsenrasen gerne durchsuchen. Erst

im Herbste, nach der spat eintretenden Samenreife, wird die Meer-
strandsbinse gemaht, urn als Streu oder ais Viehfutter Verwendung
zu finden.

Werden die Weiden eingedeicht und fiir dieMahd mit nach-

folgendem Weidegange bestimmt, so verlieren sie rasch ihr her-

vorragendes botanisches Interesse. Sie nehmen den Charakter

der festlandischen Wiesen an, ohne aber deren beste Futtergraser

(Fuchsschwanz, Lieschgras, die mehijahrigen Hafer- und Schwingel-

arten) zu besitzen. Kammgras, Trespenarten, Windhalm und
englisches Raigras (Lolium perenne) setzen die Hauptmasse des

Rasens zusammen, der aber durch das massenhafte Auftreten des

schmarotzenden Klappertopfes (Alectorolophus) meistens sehr aus-

gesogen wird. Das Rauschen der trockenen Frttchte (Klop)

dieses Schmarotzers im Winde bildet ein fiir die Wiesen der Inseln

geradezu charakteristisches Gerausch. An besseren Stellen bildet

das kdstliche Fattergras: Hordeum secalinum (die roggenahrige
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Gerste) niedrige aber dichtgedrangte Best&nde. Die Insulaner

mahen den Rasen offenbar viel zu spat, n&mlich erst nach ein-

getretener Fruchtreife; dadurch ernten sie ein hartes Heu und
erleiden durch das Ausfallen der reifen Samen einen bemerklichen

Verlust an Nahrungsstoffen; zu gleicher Zeit aber fallen die Samen
des Elappertopfes aus und pflanzen den Scbmarotzer im folgenden

Jahre fort. Wollten daher die Insulaner sich zur frUheren Vor-

nabme der Mahd entschliessen, so wtirden sie nicht allein besseres

Heu ernten, sondem auch ihre Wiesen sicherlich verbessern. — Von
merkwtirdigen Gewachsen ware hier wohl der kleine Farm, die

Natterzunge (Ophioglossum) zu erwahnen, welcher, durch den
Kalkgehalt des Bodens genahrt, an mehreren Stellen im Rasen
versteckt wftchst.

Unser ganz besonderes Interesse wendet sich naturgemftss

den DQnen und DQnenthalern zu. Hier kommt die Inselvegetation

in ihrer ganzen Eigentflmlichkeit, mit ihrer Armut und ihrem
Reichtum zur Geltung.

Die Entstehung, das Anwachsen und die Erhaltung der
DQnen beruht zum nicht geringen Teil auf der Vegetation einiger

wenigen Pflanzen, namentlich der Dtinengraser, welche von den
Insulanem als Helm (Psamma arenaria und baltica) und blauer
Helm (Hordeum arenarium oder Elymus arenarius) unterschieden

werden. Sie brechen mit ihren dichten gedr&ngten Stengeln und
Laubblattern die Kraft des Windes und bringen die von ihm fort-

geftthrten SandkOmer zur Ablagerung. Am freudigsten im frischen

Sandstaub gedeihend, in alien Jahreszeiten gleichmassig Yegetierend,

erhdhen sie die Dline bestandig und halten mit ihren weit und
breit umherkriechenden Auslaufem und den zahlreichen Wurzel-
fasern den Sand der gebildeten Diine fest.

Es ist indessen entschieden zu weit gehend, wenn man, wie
Oberforstmeister von Borggreve dies versucht hat, die Entstehung
und Erhaltung der Dunen ausschliesslich dem Wachstum des
Helms zuzuschreiben versucht. Eine DUne wird vielmehr ilberall

da entstehen, wo ein vorwiegeud aus einer Richtung wehender,
reichlich Sand mit sich ftihrender Wind aus irgend welcher Ur-
sache zur Ruhe gelangt. Wir sehen auf dem Aussenstrande der
Inseln hinter jeder gestrandeten Fischkiste, hinter jedem Eierballen

der Wellhornschnecke, ja hinter jeder Pflanze des Strandweizens
den Anfang einer Dtine entstehen. Dass die Pflanzen des Helms
ganz besonders geeignet sind, den uber den Boden dahinfegenden
Sand aufzufangen, zugleich aber auch die Kraft des Windes zu
brechen und so den etwas haher fliegenden Sand zum Herabfallen
zu bringen, ist vdllig richtig. Ja, der Helm gedeiht sogar um so

iippiger, je starker die Dflne fortwabrend aufstaubt fw&chst).

Aber er ist darum doch nicht absolut notwendig zur Entstehung
einer Dane. Das beweisen u. a. die hohen, meist ganz kahlen
Dttnen, welche sich nahe vor dem Ostende fast jeder ostfriesischen

Insel finden und unter dem Namen „de witte Dttne*, „dat witte
Hus" oder „dat Herrenhus", bekannt sind. Hier am Ostende, wo
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die westlichen Winde durch die Reibung an der Oberfl&che ihre

Kraft zum Teil verloren haben, hauft sich der Sand so rasch und
so hoch an, dass die Dttnengraser mit ihrem Wachstume zurttck-

bleiben und bald von dem Sande vdllig begraben sind. Daher
dehnt sich eine solche Diine wie ein weites odes Scbneefeld mit

steilerer westlicher und sanfterer dstlicher Bflschung vor uns aus.

Yon den Helmarten wirkt Psamma arenaria (und die ihr

ahnliche aber seltenere Ps. baltica) vorzugsweise durch die dichte

Stellung ihrer drahtahnlichen Laubblatter ; der blaue Helm hat

viel weniger gedrangte Blatter, welche iiberdies nicht den ganzen

Winter fiber frisch bleiben; seine Hauptbedeutung liegt in der

ausserordentlich starken unterirdischen Sprossbildung. Er tritt

auf den ostfriesischen Inseln an Verbreitung und Zahl der Exem-
plare sehr hinter den echten Helm zurttck und ist nur an einigen

Stellen, z. B. auf den jtingeren sttdwestlichen Dttnen von Langeoog
wirklich haufig. Hier steigt auch der Dttnenweizen in die Dttnen-

thfller hinauf und erreicht dann meist grdssere Hdhe und starkeren

Wuchs als auf dem Strande; auch der Dlinenweizen ist durch

starke unterirdische Auslauferbildung ausgezeichnet.

Den Helmarten tritt in der Befestigung des Sandbodens
(namentlich in den Dttnenthalern und auf den flacheren Strecken

der Inseln) das offizinelle Sandrietgras (Carex arenaria) zur Seite,

dessen unterirdische Auslaufer mehrere Meter lang schnurgerade

unter dem Boden fortwachsen und sich aber dem Boden durch die

in regelmassigen Abstanden gleichsam aufmarschierten Laubtriebe

verraten. Aus jedem Knoten entspringen zwei (selten mehr)

Nebenwurzeln. Die zahlreichen Laubstengel sind ebenso wie diese

Wurzeln sehr * geeignet, Sand aufzufangen und zu befestigen. —
Haufig und wichtig ist ferner die graue Weingartnerie (Wein-

gartneria canescens), ein dicht bttrstenfdrmig wachsendes Gras
mit borstlichen, mattgrau und rot gefarbten Laubblattern und
ganz ausserordentlich entwickeltem Faserwurzelgeflecht. Auch die

kleine Fetthenne (Mauerpfeffer, Sedum acre) wird durch die

Menge ihrer Stengel wichtig fiir die Erhaltung der Dane.

Die etwas alteren Dttnen entbehren durchaus nicht des Bltiten-

schmuckes. Manche Dttnen sind im Frtthjahr ganz blau-ttbergossen

von den Blttten eines Hundsveilchens (Viola canina var. lancifolia)

;

uberall zerstreut sind den ganzen Sommer ttber die bunten, an

Grosse ausserordentlich variierenden Blttten des Stiefmtttterchens.

Die blaue Jasione (eine Pflanze aus der Familie der Glocken-

blume) findet sich sehr haufig in einer kraftigen Form mit aus-

gebreiteten, dem Boden angedrttckten Stengeln. Aus gelb und rot

gemischt sind die BltttenkSpfe des (auf Borkum ttbrigens ganz

fehlenden) Wundklees (Anthyllis vulneraria) und des Hornklees

(Lotus corniculatus), blassgelb die Blttten des nur auf den Dttnen

von Langeoog hSufigen wilden LSwenmauls (Linaria vulgaris);

schwefelgelb diejenigen des uberall haufigen echten Labkrautes

(Galium verum). Hochgelb ist die vorwaltende Farbe des Hoch-

sommers ; im Juli und August leuchten namentlich die bewachsenen
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Dtlnen von Langeoog fdrmlich yon den in diese Farbe gekleideten

Edpfchen mehrerer Kompositen: der Heide-Thrincie (Thrincia

hirta), des Lflwenzahnes (Leontodon autumnalis) und des Habichts-

krautes (Hieracium umbellatum). Zerstreut in den DUnen findet

sich eine sehr stark driisige Form der G&nsedistel (Sonchus

arvensis, var. angustifolius) oft von Meter-Hdhe and mit grossen
leuchtend goldgelben Bliitenkdpfen. — Ganz besondere Aufmerk-
samkeit aber erregt eine Doldenpflanze, die M&nnertreu (Seemanns-
tren, Eryngium maritimum). Sie liebt besonders die ftusseren

Dttnen, in welchen sie sich mit dem Strandweizen begegnet. Die
Seemannstreu besitzt feste Stengel und starre, buchtig-wellige,

wie aus Blech geformte Laubblatter, deren Zacken ebenso wie die

HUllblatter der Dolden inStacheln auslaufen. Die Pflanze ist von
einem schonen Weissgrau, die kopfformigen Blatenst&nde sind tief

stahlblau gefarbt. Die Insulaner lieben es, die Pflanze unter den
Deckbalken ihrer Zimmer aufzuhangen. Unverwttstlich in der

Form verliert sie aber sehr bald das schdne Stahlblau der BlUten.

Die nur einmal (im zweiten oder dritten Jahre) blfthende Pflanze

steigt mit ihrer Pfahlwurzel sehr tief in den Diinensand hinab,

weshalb ihre Verpflanzung fast niemals gelingt. Sie ist nur auf

Spiekeroog und Norderney hftufig; auf den andern Inseln tritt sie

immer nur in einzelnen Exemplaren auf und wird von den Bade-
gasten in einer Weise aufgesucht und zerstOrt, dass ihr g&nzliches

Verschwinden nur noch eine Frage der Zeit ist.

Von sonstigen besonders beacbtenswerten Erscheinungen auf

den Diinen ist zuerst die Diinenrose (Rosa pimpinellifolia) von
Norderney zu erwahnen, welche* die Mitteldiinen dieser Insel mit
einem meist nur 10—20 cm hohen Teppich ttberzieht. Er ist im
Juni mit tausenden von rdtlich-weissen BlUten bedeckt, welche
dann einen sehr feinen Duft aushauchen. Auf Juist, wo diese Rose
an einigen kleinen Stellen auftritt, dlirfte sie wohl angepflanzt sein.

— Nur auf Borkum und Juist haufig, auf Norderney schon sparlich

(und auf den Gstlichen Inseln ganz fehlend) ttberzieht die blau-

graue Brombeere (Rubus caesius) die inneren bewachsenen DQnen
mit einem dichten schiitzenden Geflecht ihrer langen SchOsslinge;

ihre FrQchte sind stisser und schmackhafter als die meisten Brom-
beeren des Festlandes.

Alle diese Gewachse tragen, jedes auf seine eigene Weise,

zur Festigung und Erhaltung der Diinen bei, manche, wie die

Seemannstreu und die Gftnsedistel nur durch ihre starke, tief ab-
steigende Wurzel, andere, wie die Jasione, das Hundsveilchen
und der Wundklee auch durch die zahlreichen, dem Boden an-

gedriickten Stengel, noch andere endlich (wie das Labkraut und
der Hornklee) durch starke unterirdische Yerzweigung des Stengels.

Urn aber auch einen negativen Zug aus der Flora der Inseln

hervorzuheben, sei darauf aufmerksam gemacht, dass dieGlocken-
blume (Campanula rotundifolia), welche auf dem Festlande an
Rainen und auf Graspl&tzen so haufig ist, auf den ostfriesischen

Inseln vdllig fehlt Dies ist urn so auffallender, als sie auf den
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nordfriesischen Inseln (welche ja doch in Beziehung auf Wind and
Wetter ganz ahnliche Verhaltnisse haben) in ausserordentlicher

Zahl und Ueppigkeit der Exemplare auftritt, so dass Wege und
Raine bis tief in die dQrre Heide hinein oft von Glockenblumen
ganz eingefasst sind. — Auch die buntbluhende Dtinenerbse

(Lathyrus maritimus), in den Dtlnen Eoropas bis hinauf nach
Grdnland and dann weiter nach Labrador und Eanada weit ver-

breitet, ist auf den ostfriesischen Inseln auffallend selten; sie ist

n&mlich auf zwei so kleine Stellen von Spiekeroog und Juist be-

schrftnkt, dass man unwillktirlich eine ganz neuerliche Einschleppung
der Samen durch Vdgel vermuten mdcbte.

Ein eigenttimliches Bild bietet die Pflanzenbedeckung der
inneren Abdachungen der Dttnen (nach dem Kulturlande, sowie

nach den Wiesen und Weiden zu) dar. Hier pflegt die Vegetation
ganz besonders tippig zu sein. Dichte und hohe Weidengebtische
dr&ngen sich aneinander, vielerwftrts durchzogen mit Brombeer-
ranken; das immer wandernde schmalblatterige Weidenroschen
(Epilobium angustifolium) hebt seine schdn roten Bl&tentrauben
fiber die Weiden hervor; hier gedeihen besonders die beiden

Enzian-Arten (Gentiana campestris und Amarella), die klebrig-

drflsige kriechende Hauhechel (Ononis repens) und die braun-
blutige Orchidacee: Epipactis latifolia; hier besonders wftchst in

dichten Rasen das kleine graugrune Gras: Eoeleria cristata und
auf Borkum und Juist die sonderbare flir diese Inseln so charak-

teristische Form des Kreuzkrautes (Senecio Jacobaea) ohne Strahl-

blQten; ihre nur aus gelben Rdhrenblftten zusammengesetzten
Kopfchen erinnern auf den ersten Blick mehr an die Kdpfchen des
Rainfarn (Tanacetum) als an die der andem Kreuzkrautarten. —
Vom inneren Fusse der Diinen an ziehen sich die Gestrftppe der
Hanhechel und die Gebiische der kriechenden Weide weit binein in

die Wiesen und Weiden, bis sie zuletzt dem geschlossenen Bestande
der Gr&scr weichen miissen. Hier kOnnte Qbrigens menschlicher
Fieiss durch Bekampfung der Gestriippe noch gar manches Quadrat-
meter far die niitzlichen Grftser gewinnen.

Ungemein pflanzenarm, ja haufig ganz ohne Vegetation sind

die flachen muldenfdrmigen Dftnenthaler. Sie stellen denn auch
an vielen Punkten eine wirkliche Gefahr flir den Bestand der
Dunen dar, indem dfters der Wind wirbelnd in sie hineinfasst und
8ie „auswehtu . Daher ist denn auch die Aufmerksamkeit der Re-
gierung ganz besonders darauf gerichtet, solche Mulden und
P&sse durch Bepflanzen mit Helm zu festigen. — In dem lockeren
Sande dieser Mulden gedeihen (ausser der schon erwahnten Wein-
gftrtneria) nur einige einjahrige, im ersten Frtibjahre blQhende
Pflanzen, namentlich des Dttnen-Mause5hrchen, ferner zwei Horn-
kraut-Arten und die Form des roten Schwingels (Festuca rubra)

mit bebaarten Aehrchen; zahlreich sind meist die feinen Keim-
pflanzen des Helms, und nicht selten gelingt es der Natur selbst,

die Mulden (falls nicht der Wind zu sehr in sie hineinfasst) durch
die bleibende Ansiedelung des Helms dtinenfest zu machen.
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Ueberraschend zierlich aber sind die Zeichnungen, welche in dem
lockeren Sande entstehen. Jedes zum Boden geneigte Blatt einer

Helmpflanze beschreibt, vom Winde bewegt, einen ftusserst regel-

massigen Kreisbogen in demselben; jeder K&fer, jede DOnenkrdte,

jeder Yogel und jedes Kaninchen hinterlasst seine Fassspur in

vollendet schdnen Abdrttcken, bis dieselben nach kurzem Bestehen

von aufstaubendem Sande verweht oder durch aofschlagenden

Regen undeutlich gemacht werden.

Je armer die flachen Dttnenmalden sind, desto iiberraschender

ist der Reichtum der gr&sseren, meist mehr oder weniger feuchten

Dunenthaler. Ihr Boden ist gewdhnlich etwas schlickig oder

humos. Hier dr&ngen sich Pflanzen der Moore und Heiden,

Pflanzen, welche anf dem Festlande den Waldesscbatten lieben,

Pflanzen des Sand- nnd des Salzbodens in bontem Wechsel durch-

einander. —
An dttrren Stellen iiberwiegen hie und da die beiden Heide-

Arten, denen sich selten die Rauschbeere und nur ganz einzeln

der Sonnentau (Drosera rotundifolia) und der (iberschwemmte
B&rlapp (Lycopodium inundatum) zugesellen; etwas haufiger schon
ist die kSstlich duftende weissbltttige Orchidacee: Platanthera

bifolia. Nur in der Mitte yon Norderney gesellt sich dazu die

Moorbeere (Vaccinium uliginosum) welche im Gegensatze dazu auf

den nordfiriesischen Inseln so haufig vorkommt, dass ihre Beeren
dort ein wichtiges Genussmittel bilden. —

Frische, vegetationsleere, etwas feuchte Stellen werden zuerst

von dem knotigen Mastkraut (Sagina nodosa) dicht aberzogen;
die Stengel dieser Pflanzen sind stemfdrmig ausgebreitet, dem
Boden dicht angedrftckt und an den Enoten mit dichten Blatt-

biischeln perlschnurartigbesetzt; die schdnen weissen fQnfstrahligen

Sternbliiten bilden einen schdnen Schmuck dieser Rasen. Schon
im folgenden Jahre pflegt sich das Tausendgttldenkraut (Erythraea

linarifolia unserer Floren) in mehr oder weniger grosser Menge
einzufinden, im Juni und Juli durch seine grossen roten Blaten-

sterne, im Spatsommer durch die scharfgelbe Farbe seines Krautes
auffallend. Zu ihm gesellt sich nach kurzer Zeit eine Sumpf-
Orchidacee: Epipactis palustris, mit ansehnlichen hangenden, braun
und weiss gefarbten Bltiten, welche sichauch gegentlber der immer
dichter werdenden Vegetation zu behaupten vermag. Bald nehmen
auch verschiedene Graser, Halbgraser und Binsen von dem Boden
Besitz. Physiognomisch treten von ihnen besonders das schwftrz-

liche Kopfriet (Schoenus nigricans) und die schw&rzliche Binse

(Juncus anceps var. atricapillus) hervor. Das Kopfriet bildet

einzelne dichte Rasen, welche auf mehreren Inseln auch weit bin-

aus auf die Aussenweiden vordringen ; die schw&rzliche Binse aber

bedeckt oft grftssere zusammenh&ngende Rasen, aus welchen die

weissen, fahnenartigen Bliitenstande des Windhalmes (Agrostis

alba) und die roten Bltiten des TausendgHldenkrautes in auffallen-

der Weise hervorleuchten. Botanisch beachtenswert ist besonders
noch die wesentlich diesen Strecken angehdrige (aber audi in die
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Gebusche vordriBgende) dreinervige Segge (Carex trinervis) mit

kurzen, dicken, gelbgefarbten Fruchtahren. Belebt werden diese

Thaler dann noch vielerwarts durch das Auftreten der Liparis und
der Pamassia. Liparis Loeselii, eine gelbgrun-bluhende Orchidacee

mit fleischigen Blattern, ist eine der wenigen deutschen Pflanzen

dieser Familie mit liber der Erde stehender griiner Knolle; sie

schliesst sich hierin also dem Baue der tropischen auf den Baumen
wachsenden Orchidaceen an. Auf dem Festlande wftchst sie in

Moorbruchen; hier aber gedeiht sie auf dem feuchten Sande vor-

trefflich ; ihre staubfeinen Samen verbreiten sich weit and mttssen

leicht zur Eeimung gelangen ; denn man kann oft verfolgen, wie

rasch die Pflanze yon neugebildeten Dttnenthalern Besitz ergreift.

Parnassia palustris, auf sumpfigen and moorigen Wiesen inEuropa
nicht eben selten, ist hier besonders leicht zug&nglich, and dabei

in einer Massenhaftigkeit and Ueppigkeit der Stengel, mit einer

Grosse der Bltlten entwickelt, dass sie die besondere Freude aller

Besacher der DOnenthaler bildet. Die grossen weissen Sterne

leuchten aberall aas dem Grtin hervor ; sie sind von fttnf zart ge-

aderten Kronblattern gebildet. Yor denselben stehen fiinf facher-

formige Organe mit langgestielten Knopfchen besetzt, Organe von
ratselhafter Bedeatang: die Kn&pfchen lassen die Ausscheidung
von irgend welchen Anlockungsstoffen fUr Insekten vermuten; da
solche Stoffe aber fehlen, so hat man das Facherorgan far ein

gehaltloses Aashangeschild zum Anlocken der Insekten and die

Parnassia fiir eine „Tauschblume tt
erklart. Wie dem auch sein

moge, so mtissen wir die Pflanze mit ihren lebhaft grunen, schon

herzfOrmig gestalteten Laabblattern fiir eine der schfinsten Pflanzen-

formen der deatschen Flora erklaren. —
Reich an Pflanzen verschiedener Art sind namentlich auch

die kleinen Gebtische and bewachsenen Stellen der Diinenthaler.

Es kann nicht unsere Aufgabe sein, hier einzelne Pflanzenarten

namhaft zu machen; aber auch dem Laien fallen die schonen
Formen der „Inselhyacinthe* und der „Maiblume" auf. Die „Insel-

hyacinthe tt (Gymnadenia conopea), eine Orchidacee mit zweiteiligen

Knollen, besitzt eine dichte Traube purpur-lilagefarbter, kostlich-

duftender Bltiten; die Pflanze ist in Norddeutschland seltener, da-

gegen auf Waldwiesen des mittleren Deutschland haufig. Ihr

Vorkommen auf den ostfriesischen Inseln ist auf die westlichen,

friiher verbundenen, Inseln Borkum und Juist beschrankt; hier

aber ist sie haufig. — Ueber die ganze Inselkette verbreitet, aber
auch im Westen am haufigsten sind die beiden Pirola-Arten, „Mai-
blumen" der Badegaste, die grossblutige Pirola rotundifolia und
die bescheidenere Pirola minor. Beide sind Stauden von 10 bis

30 Centimeter Hohe, am Grunde von 2 bis 4 gestielten kreis-

runden oder nierenformigen, tief dunkelgriinen Laubblattem um-
geben. Von dem schaftartigen Stengel hangen 6, 8 bis 10 Bliiten-

glockchen herab, welcbe bei Pirola rotundifolia ansehnlich gross,

weitge6ffnet und gelblichweiss gefarbt, bei Pirola minor dagegen
klein, wenig-geoffnet und aussen zart rosenrot angehaucht sind.

Oktober 1889. XI, 17
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Pirola rotundifolia ist als Blame zu Krftnzen and Bouquets unter

der Bezeichnang „Dtinenblume Pirola" ungemein beliebt and liefert

auch in der That, zusammen mit den schwarzbraanen Bltttenst&nden

des Juncas anceps, var. atricapillas, den roten Stemen des Taasend-
gtildenkraates, den violetten Bltttentrauben der Gymnadenia oder

den verlftngerten roten Trauben des Weidenr&schens oder des

Blatweiderichs, ftusserst ansprechende Zasammenstellangen. Sie

ist iiberdies yon sehr langer Dauer. Die bescheidenere Pirola

minor findet viel weniger Beachtung, da sie nicht so sebr in das

Auge fallt and ftberdies nicht in der Haaptbadezeit des Hoch-
sommers, sondern zweimal, zuerst im Mai, dann wieder im August
blttht. Man mass aber notwendig gegen die wahrhaft unvernQnftige

Art and Weise, mit welcher namentlich auf Borknm der gross-

blUtigen Pirola nachgestellt wird, Verwahrang einlegen and am
Abstellang derselben bitten. Dass t&glich dicke Bouquets der

Pflanze in den Ddnen gepflflckt werden, mag hingehen ; die Pflanze

wird den Verlast der Blflten and Frflchte leicht yerschmerzen
kdnnen. Leider aber werden dabei (and zwar, seitdem die Industrie

sich der Pflanze bem&chtigt hat, vorzugsweise durch die aus-

geschickten Kinder der Insalaner) die ganzen Pflanzen in unver-

st&ndigster Weise ausgerauft and dann die Blattrosetten abge-
schnitten. Schon jetzt, nachdem dieser Unfag nor wenige Jahre
gedaaert hat, zeigt sich eine bemerkliche Abnahme der Pirola

rotundifolia and in die freigewordenen Stellen rQckt P. minor in

immer zanehmender Menge ein. Mitnahme yon Pflanzen behufs
Verpflanzang in den Garten ist fast immer ohne Erfolg. Auf dem
Festlande wachsen beide Arten fast aasschliesslich im Waldes-
schatten ; sie sind auf Humusboden angewiesen and stehen in dem
Verdachte, dass sie gelegentlich auch auf den Warzeln anderer
Pflanzen schmarotzen. Ihr Auftreten hier auf den Inseln im hellen

Sonnenlichte ist eine der auffallendsten Erscheinungen, welche die

Pflanzenbedeckung der Inseln zeigt. Noch auffftlliger ist aber das
Auftreten des Fichtenspargels (Monotropa glabra), einer blass-

gelben Schmarotzerpflanze, welche sich aus Dickichten yon Hau-
hechel, Kriechweide oder Seedorn erhebt. Der Fichtenspargel

entwickelt sich aus einem pilzfthnlichen Worzelgeflecht ; er entbehrt

ganz der grtinen Laubblatter; die Stengel sind an der Spitze

ttbergeneigt und richten sich erst mit dem Eintritt der Frachtreife

aaf. Das Auftreten dieser Pflanze auf den Inseln ist ein uberaus
laanisches; sie warde zuerst im Anfange des Jahrhunderts von
Professor Mertens aus Bremen aaf Nordemey entdeckt, dann
erst nach siebenzig Jahren aaf Borkum wiedergefanden. Sie war
1882 in der Dodemannsdelle auf Borkum an wenigstens zw5lf
Stellen zahlreich vorhanden, wurde 1884 an denselben Stellen ver-

geblich gesucht, in demselben Jahre aber in zwei Exemplaren am
Fusse einer kahlen DQne aaf Langeoog aufgefunden. Auf dem
Festlande gedeiht sie nor im Walde, wo sie yon dem Safte der
zersetzten Baamblatter lebt oder auch wirklich auf Wurzeln
schmarotzt. Dass sie (and ahnlich die beiden Pirola-Arten) auf
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den Inseln erhalten geblieben ist, ist wohl dem gut-durchfeuchteten

Erdboden and dem im Ganzen mild-feuchten Klima zuzuschreiben.

Das gemeinsame Auftreten dieser Pflanzen auf den Inseln beweist

aber mit voller Sicherheit, dass frflher hier ausgedehnte Waldun-
gen vorhanden waren, von deren Pflanzenwelt nur jene Gewachse die

grossen Veranderungen, welche die Oberflache der Inseln erfuhr,

fiberdauerten.

Dem Botaniker bieten die grosseren Dtlnenthaler, auch in

ihren tieferen sumpfigen Teilen eine Fillle interessanter Pflanzen

dar. Ich beschranke mich darauf, die Aufmerksamkeit auf das
kostlicb nach Cumarin duftende Heiligengras (Hierocbloa odorata)

zu lenken, durch dessen Einsammeln und Verkauf die armeren
Kinder sich manchen Notgroschen verdienen konnten. Es ist

leicht an dem roten Stengelgrunde and den anterseits glatten,

glftnzenden, oberseits aber rauhen, matten Laubblattern za er-

kennen. Aaf den kleinen bewachsenen DOnen, welche tiber die

DfLnenthaler zerstreat sind, oder aaf grasigen Binnendiinen finden

rich auch zwei der wenigen Fame der Inseln, der Mond-Trauben-
farn (Botrychium lunaria) and der Tttpfelfarn (das „Engelsiiss",

Polypodium valgare). Auffalliger Weise sind im Jahre 1888 drei

andere deutscbe Fame in der Dodemannsdelle aaf Borkam ge-
fanden worden; es macht aber ganz den Eindruck, als waren sie

dort absichtlich angepflanzt. —
Noch bedarf eine Pflanze der mittleren, nicht za dicht be-

wachsenen Dtlnenthaler von Norderney der Erwahnung: das ge-
fleckte Sonnenrdschen (Helianthemam gattatam). Es ist ein ein-

j&hriges Kraut des earopaischen Siidens and Westens, bescheiden
von Laub, aber hflchst aaffallend durch die fiinf citronengelben,

am Grande mit einem grossen schwarzbraunen Flecke versehenen
Kronblatter. Die Pflanze blttht aber nur am friihen Morgen, und
ihre Blaten sind Uberdies so hinfallig, dass sie keinen Transport
vertragen; daher muss sie von den Naturfreunden zur rechten

Tagesstunde aaf ihren Standorten aufgesucht werden.
Ein weiteres Beispiel auffalliger Verbreitung zeigt die Hunds-

^unge (Cynoglossum officinale) ; diese durch Europa weitverbreitete

braunblatige Schuttpflanze (deren Laub im ganzen Norden von
Enropa als ein Volksmittel zur Vertreibung der Ratten gebraucht
wird) war friiher auf dem Ostende Langeoog in den DUnen nicht

eben selten; vielfache Versuche, sie auf Westende Langeoog durch
Anssaat heimisch zu machen, scheiterten jedoch. Als aber die

Kaninchen auf den Inseln ausgerottet wurden, da vorschwand die

Hundszunge auch auf dem Ostende, und jetzt hat man Mtthe, einige

Kxemplare auf der Insel aufzufinden. Hier liegt die Erklarung
sehr nahe, dass die mit scharfen Widerhaken besetzten Frucht-
clausen der Hundszunge von den Kaninchen in ihrem Pelze ver-
schleppt wurden. Seitdem dieses Transportmittel fehlt, ist auch
die Pflanze aus den Dtinen verschwunden und taucht nur noch ge-
legentlich als Schuttpflanze in der Nahe der H6fe auf. —

Interessant durch ihre Verbreitung und zugleich fesselnd

17*
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durch eigentiimliche Form der Laubblatter and durch die zarie

Rosafarbe derBlttte ist die Sultans-Winde (Convolvulus Soldanella).

Diese Pflanze erhebt sich nur wenig liber den Boden; der kurze

Stengel windet nur schwach und ist meistens fast im Boden ver-

borgen; fiber denselben erheben sich aber die etwas fleischigen,

kreis-nierenfdrmigen Laubblatter und namentlich die ansehnlichen

trichterfflrmigen Blllten. Von Wangerooge und Norderney ist

diese, an den Kttsten des Mittelmeeres nocb jetzt haufige Pflanze

verscbwunden; dagegen ist sie seit 1879 von einer einzigen kleinen

Binnendtlne auf Borkum (dicht am Fahrwege nach der Rhede) be-

kannt und scheint sich dort auszubreiten. Fttr die Vermehrung
ist sie wohl ganz auf Sprossung angewiesen, da die Sultans-

Winde auf Borkum (wohl wegen Mangels der ftir ihre Befruchtnng

notwendigen Insekten) niemals FrtLchte zu reifen scheint.

Einen besonders merkwttrdigrn Fall der Verbreitung zeigt

ein Riedgras (Carex punctata). Diese bescheidene Pflanze w&chst

in den Blumenthalern und im sQdlichen Teile der Melkh6ren auf

Langeoog nicht ganz selten und ausserdem auf einer einzigen

Stelle auf Borkum*), fehlt im ganzen iibrigen deutschen Reiche,

tritt aber in einem grossen dasselbe umschliessenden Bogen in

Norwegen, England, Frankreich, am Sddfusse der Alpen und auf

den Azoren auf. Alle Bestrebungen, die sehr gut verschiedene

Art auf den andem ostfriesischen und den westfriesischen Inseln

nachzuweisen, sind bis jetzt vergeblich gewesen. —
Nach dem vorstehenden Ueberblick ftber die Pflanzen-

bedeckung der ostfriesischen Inseln wird es am Platze sein, einige

der besonderen Yerhaltnisse, welche der Boden den Gewachsen
darbietet, zu erwahnen und ihren Einfluss auf die Pflanzen dar-

zulegen.

Trockene Standorte im gewGhnlichen Sinne giebt es auf den

Inseln nur in sehr beschranktem Sinne. Selbst die dflrre Ddne,

deren Sand ohne jeden Zusammenhang durch die Finger rieselt,

ist in ganz geringer Tiefe feucht. Die zahllosen kleinen Raume
zwischen den Sandkdrnern wirken als ebensoviel Haarrobrchen

bindend und selbst hebend auf die Bodenfeuchtigkeit. Das wissen

sich die Insulaner wohl zu nutze zu machen, indem sie durch

Eingraben einer Tonne in irgend eine flache DQnenmulde sich

kflstliches reines Trinkwasser verschaffen. Da in grdsserer Tiefe

der Boden mit Seewasser durchtrankt ist, so kann man mit Recht

sagen, dass im Boden das sttsse Wasser auf dem saizigen

schwimmt. — Trockene Standorte nehmen daher selbst oben auf

den Dtinen und auf deren Abhangen nur solche Gewachse ein,

deren Wurzeln sehr flach eindringen. Als solche sind zu be-

zeichnen: das HungerblUmchen (Draba verna), der M&useklee
(Trifolium arvense), die Teesdalee (Teesdalea nudicaulis; auf den

Inseln selten), die beiden Hornkraut-Arten (Cerastium semidecandrum

*) Im Sommer 1888 von Herrn Dr. Joh. Dreier aus Bremen in wenigen
Exemplaren entdeckt. Vergl. Abhandlungen X, p. 431.
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and tetrandrum), das kleine Schimmelkraut (Filago minima), das

gemeine Kreuzkraut (Senecio vulgaris), das Dtinenmauseohrchen

(Myosotis hispida, varietas dunensis) and mehrere Gr&ser: der

zwergige fruhe Hafer (Avena praecox), die weiche Trespe (Bromus
mollis) and besonders das kleine Sandtieschgras (Phleura arenariam).

Sie alle sind niedrige Pflanzen, weiche sich meist nicht einmal

bis 20 cm iiber den Boden erheben. Charakteristischer Weise
gehoren sie sftmtlich zu den einjahrigen Winterpflanzen ; d. h. sie

keimen im Herbst, bliihen im ersten Frtthjahre, reifen im Mai oder

Juni ihre Samen and sind im Hochsommer derartig aasgetrocknet

und aasgebleicht, dass sie bei leiser Beriihrung zerbrechen. Trotz

ihrer reichlich entwickelten Warzelhaare vermdgen sie nicht, der

auf den Dunen lagernden Sonnenhitze zu widersteben. Mehrere
yon ihnen (so z. B. das seltene viermftnnige Homkraat, Cerastium

tetrandrum, und selbst das Hungerblumchen) blieben daher fttr

die lnseln unbekannt, so lange dieselben yon Botanikem nur in der

Hochsommerzeit besucht wurden, und konnten erst auf Friih-

jahrs-Ausfltigen mit Sicherheit erkannt werden. — Auf eine eigen-

tumliche andere Art schaffit aber die Natur trockene Standorte,

namlich durch die Thatigkeit der gelben Ameise (Lasius flava),

deren Bauten auf den Weiden und Wiesen nur allzu verbreitet

sind. Auf den Ameisenhaufen sterben die tiefeindringenden Wurzeln
aller mehijahrigen Gewachse ab; auf dem gelockerten, trockenen

und warmen Boden vermogen aber die Samen mehrerer einjahriger

Pflanzen zu keimen. Ausser einigen der eben genannten Pflanzen

findet der Botaniker daher auf den Ameisenhaufen regelm&ssig

das d&nische L6ffelkraut (Cochlearia danicaV das Meerstrands-

mastkraut (Sagina maritima), den krahenfussMatterigen Wegebreit
(Plantago coronopus), den Zwerglein (Radiola multiflora) und ein

bescheidenes Gras: den gebogenen Dtinnschwanz (Lepturus incur-

vatus), lauter niedrige Gewachse, weiche ihre Vegetationszeit mit

dem Eintritte des Hochsommers beendigt haben; nur der Dunn-
schwanz (der auch sonst auf trockeneren Sandstellen der Aussen-
weiden weit verbreitet ist, aber niemals in die Dunen hinaufsteigt)

macht hiervon eine Ausnahme, indem er erst von der Mitte Juli

an die kleinen Deckspelzen seiner walzlichen Aehren offnet und
seine weissen Staubbeutel heraush&ngen lasst. — Auch einzelne

Stellen der trockenen Erdwalle gewahren dieselben Vegetations-

bedingungen und besitzen dann auch eine fthnliche, wenn auch
arme Vegetation. — Die Ameisenhaufen bilden iibrigens auf

einigen lnseln, ganz besonders auf Langeoog, eine wahre Kalamitat,

indem sie den Ertrag der Wiesen und Weiden ganz ausserordent-

lich vermindem und das Mahen sehr erschweren. Hier konnte
ein verstandiger Gemeindevorsteher sich durch systematische Aus-
rottung sehr verdient machen. Warden die Ameisenhaufen, in

weiche „der Spaten wie in Butter hineinschneidetu , zu anfang
November aufgegraben und auf der Weide umhergestreut, so

wurden die Winterfluten die Ameisen todten, die gegrabenen
Locher dagegen im Laufe des Winters wieder zuspiilen. So liesse
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sich gewiss diese Plage vermindern, wfthrend der einzelne Grund-
besitzer jetzt gegen sie machtlos ist.

Alle anderen Standorte der Inseln sind im Grunde feucht,

und es ist nun hdchst interessant zn beobachten, wie auf den
Dttnen der Gegensatz yon feuchtem Untergrund gegen eine sehr

intensive trockene Sommerhitze der Vegetation in einem gewissen

Grade einen Steppencharakter aufgedrtlckt hat. Die mehij&hrigen

Dftnenpflanzen zeigen fast aUe tiefhinabsteigende Wurzeln und ein

sehr stark unterirdisch verzweigtes Sprosssystem. Man braucht

nur einmal eine Helmpflanze, eine Labkrautpfianze, einen Wund-
klee oder Mauerpfeffer auszugraben, urn sich von der iiberraschend

starken unterirdischen Verzweigung zu flberzeugen; ebenso bildet

die Kriechweide auf den Inseln einen viel st&rkeren unterirdischen

Stamm als auf dem Festlande. Die oberirdischen Teile vieler

Diinenpflanzen sind aber auf verschiedene Weise gegen den ver-

derblichen Einfluss der Sommerhitze geschfttzt. Einige von ihnen

(wie z. B. die DtUiengr&ser und die Seemannstreu) besitzen ein

sehr stark verdickte, zfthe Oberhaut. Andere — es sei nur an
die beiden Helmarten und den roten Schwingel erinnert — ver-

mdgen die bei feuchtem Wetter flachen Laubbl&tter in der Trocken-

heit zu schliessen. Wieder andere sind stark wollig- oder drftsig-

behaart; dahin geh6ren z. B. die kriechende Hauhechel, die

Saudistel und die eigentUmlichen Dttnenformen des Wundklee's,

der Brombeere und der Berg-Jasione. Auch die seidige Be-
haarung der einen Variet&t der Kriechweide hat gewiss hierin

ihre Bedeutung for die Pflanze. Der Mauerpfeffer endlich bietet

durch seinen fleischigen Bau, die dicke Oberhaut und die schleimi-

gen S&fte ein direktes Beispiel der dem Steppen- und Wflsten-

klima angepassten Pflanzenform der Fettpflanzen (Succulenten).

Pflanzen mit zarteren, leicht welkenden Laubblftttern finden

sich auf den Inseln fast nur in den Dtinenth&lern, oft auf feuchten

Stellen oder im Weidengestrflpp, beziehungsweise im Dorngeflecht

eingestreut. — Es ist gewiss von nicht geringem Interesse, aber
in der Wissenschaft bis jetzt noch gar nicht beachtet, dass die

geringen Ankl&nge an das Steppenklima, welche unsere DOnen-
landschaften zeigen (tiefer feuchter Untergrund bei starker trockener
Hitze auf der Erdoberflftche — und wie ist die Wirkung dieser

Hitze durch die kurze Dauer unserer Sommer und durch die kilhl-

feuchten Nftchte der Eiistenlandschaften abgeschw&cht!) — dass
diese geringen Ankl&nge sich sofort in der Organisation zahl-

reicher Pflanzen abspiegeln

!

Dass der Kochsalzgehalt des Bodens einen wesentlichen Ein-

fluss auf seine Pflanzendecke hat, konnte schon den alteren

Botanikern nicht entgehen. Bekannt und oft zitiert ist eine Notiz
vom Oktober 1786 in Gdthe's italienischer Reise, nach welcher

diese Yerschiedenheit sich Gothe bei seinem Verweilen am Ufer
der Adria, in Yenedig, aufdr&ngte. — Am Seestrande, an Salz-

quellen und Gradierhftusern treten bestimmte Arten von Pflanzen

auf, welche geradezu und mit vollem Rechte als Merkmale des
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Salzgehaltes im Boden angeschen werden. Ohne Salz kultiviert

gehen viele von ihnen zu Grande; andere vermogen die Salz-

entziehung zu ertragen. Die echten Salzpflanzen sind gewohnlich
fleischig, saftig, dorchscheinend and hellgrQn; nach Salzentziehung

werden sie dttnn, wenig saftig, ondorchsichtig and dankelgrdn.

Es ist nan dorch neaere Untersachang nachgewiesen, dass der

Salzgehalt des Saftes wasseranziehend wirkt; er vergrdssert and
vermehrt die Zellen des anter der Oberhaat liegenden grftnen

Rinden- (beziehangsweise Blatt-)6ewebes ; die Zellen desselben

werden teils direkt dorch den Salzgehalt, teils dorch organisch-

saure Salze, zu deren Entstebong er Veranlassong giebt, ausser-

ordentlich wasserreich and pralL Dies geht so weit, dass sie

sich nicht selten aos dem gegenseitigen Verbande ldsen. Viele

Salzpflanzen sind tiberdies dorch die Aosbildong einer verdickten

Oberhaat oder wenigstens eines starken &osseren H&atchens der-

8elben (der Caticala) gegen Yerdonstong geschtttzt, and dieser

Schatz fehlt meist nor bei solchen Salzpflanzen, welche, wie

z. B. Aster Tripoliam, an sehr feochten SteUen oder direkt im
Wasser vorkommen. Das innere GerOst (das Gef&ssbttndelsystem)

der Pflanzen dagegen wird dorch den Einfloss des Salzes nicht

ver&ndert
Wenn wir nach den vorstehenden Betrachtongen nan noch

die Frage nach der Herkonft der jetzt aof den ostfriesischen Inseln

zosammengedr&ngten Pflanzen aufwerfen, so lftsst sich daraof eine

ziemlich bestimmte Antwort geben, welche zugleich einiges Licht

aof die Geschichte der Inseln wirft. Nach der Dilovialzeit war in

diesen Gebieten ein zosammenhftngendes Geestland mit marschigen
R&ndern vorhanden. Aof der Geest wechselten, je nach der Be-
schaffenheit ond Feochtigkeit des Untergrondes, Wald, Moor and
Heide ab. Als nan aber die Nordsee immer mehr gegen das
Land dr&ngte, als die Stttrme immer mehr zonahmen (was wir

ons z. T., wie schon erw&hnt, als eine Folge des Darchbroches
des englischen Kanales vorzustellen haben), da gingen die Walder
zu Grande; das Land wurde immer kahler and der sandige Boden
immer mehr ein Spiel der Winde, w&hrend die Thonbestandteile

des Bodens weggeschwemmt and anderswo abgelagert warden.
Zahlreiche Pflanzen gingen zo Grande; die abrigbleibenden passten

sich den verftnderten physikalischen Verhftltnissen teilweise an;

sie warden aber besonders aof einen engen Raum zosammen-
gedr&ngt Hier vermischten sie sich mit zahlreichen mittelearop&i-

schen Kfistenpflanzen. Endlich fanden sich auch eine Anzahl von
Pflanzen ein, welche den westeoropftischen oder mediterranen

KOstengebieten entstammen. Zo diesen rechne ich Helianthemom
gnttatom, Rosa pimpinellifolia, Convolvulus Soldanella, Joncos

anceps var. atricapillus, Garex punctata, Carex trinervis. So ent-

standen die bunten Pflanzengesellschaften, welche den Botaniker

auf den ostfriesischen Inseln so sehr fiberraschen and erfreaen.

YermSgen wir nan nach dem Gesagten auch ons im AU-
gemeinen eine Vorstellung fiber die Geschichte dieser Landgebiete
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and ihrer Pflanzenbedeckung zu machen, so bleibt doch noch eine

Fttlle von Einzelfragen tibrig, deren Beantwortung zum Teil wohl

nie gelingen wird. Dahin gehdren vor alien Dingen die Grftnde

far die zahlreichen Yerschiedenheiten in der Flora der einzelnen

Inseln. Manche Yerschiedenheit mag durch Yerarmung erkl&rt

werden kdnnen, filr andere werden die Beziehnngen zwischen

Blumen und Insekten eine Erklftrang bieten; ein Rest wird wohl

far immer der Erklftrang spotten. Warum blieben die Dftnenrose

and Helianthemum guttatum im Wesentlichen auf Norderney be-

schrftnkt, warum Carex punctata auf Langeoog (und Borkum),

warum die Brombeere auf die westlichen Inseln? Warum ist das

Leinkraut (wilde Ldwenmaul, Linaria vulgaris) nor auf Langeoog
und auf Norderney hftufige Dttnenpflanze? Warum tritt der Wund-
klee auf Norderney, der Westhftlfte von Langeoog und von Joist

so massenhaft auf, fehlt aber auf Borkum vttllig, w&hrend er auf

den Httgeln an der mittleren Ems (vor deren Mttndong ja Borkum
liegt!) vorkommt? Warum sind die Brombeerfe und die Dttnen-

erbse nicht lftngst flber alle Inseln verschleppt? — Diese und

fthnliche Fragen, deren die Einzelforschung noch eine grosse Menge
aufwirft und filr welche ich wohl auf meine im Jahre 1881 er-

schienene ^Flora der ostfriesischen Inseln" verweisen darf, werden

den Naturfreund, welcher die Inseln besucht und auch auf kleinem

Raume das Walten der grossen Naturgesetze zu erforschen bestrebt

ist, immer wieder von Neuem besch&ftigen und zu neuen Be-

obachtungen, neuem Nachdenken anregen.
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Das Tierleben auf und an der „PIate"

bei Vegesack.

Von Fr. Borcherding.

Manchem Leser unserer Abhandlungen wird die Weserinsel,

welche sich von der Mutterlosen Kirche bis zum Vegesacker Anleger

hinzieht und im Volksmunde gewShnlich „Plateu genannt wird, be-

kannt sein. Diese Insel, jetzt freilich nur noch Halbinsel, da
zwischen ihr und dem Vorlande gegenfiber Altenesch vor mehreren
Jahren Schlengen gezogen sind, hat eine Langenausdehnung von

etwa 4 km und eine Breite von Vs bis IV2 km. Sie wird be-

grenzt im Osten von der Btlrener Weser, im Westen von der

Ochtum, im Sttden zu beiden Seiten der Yerbindungsschlengen von

je einem toten Arme der alten Weser und Ochtum. Vor der

Kupierung dieses alten Weserarmes floss der Hauptstrom der

Weser von Mittelsbflren westlich bis nach Altenesch und von da
an ndrdlich an der westlichen Seite der Plate entlang. Die

Ochtum mflndete damals also bei Altenesch in die Weser. Durch
die Kupierung ist jetzt die Bttrener Weser der Hauptstrom ge-

worden und die Ochtum mttndet nun erst bei Vegesack, dem
Hafen gegeniiber, in die Weser. Diese Insel, oder richtiger Halb-

insel, wird bei Hochflut zum grflssten Teile flberschwemmt, die

normalen Fluten treten nur sehr wenig auf dieselbe. B&ume fehlen

aof der ganzen Insel, dagegen ist sie auf grossen Flachen mit

Weidengebtisch und Rohr bewachsen; an den hoher gelegenen

Stellen sind einige recht fruchtbare Weideflachen. Das Tierleben

an und auf dieser Plate ist ein ausserst vielseitiges und reiches.

Die Tiere kdnnen sich auf derselben ungestOrt herumtummeln,
da sie von menschlichen Wohnungen fern sind und nur seiten

von Menschen gestort werden, ausser zur Zeit der Heuemte so

wie dann und wann von einem Naturfreunde, der durch Gebtlsch

und Rohr, liber Sandflachen, durch Schlick und hohen Pflanzen-

wachs dahinschleicht, um das Leben und Treiben der Tiere in

ihrem Heim zu belauschen und zu beobachten. Wer zu diesem

Zwecke der Plate einen Besuch abstattet und kleine Mflhen und
Unannehmlichkeiten nicht scheut, der wird hundertfach belohnt
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dadurch, dass er die hohere sowohl als auch die niedere Tierwelt

in ihrem Wirken and Schaffen aus n&chster Nahe in Augenschein
nebmen kann. Ich werde nun im folgenden versuchen, den Leser
im Geiste fiber die Plate zu fiihren and ihm zeigen, was er dort

sehen and woran aach er sich erfreuen kann.

Wir beginnen am zweckm&ssigsten unsere Reise inVegesack
und gelangen in wenigen Minuten mit dem Boote an die Nord-
spitze der Plate. Entweder lassen wir das Boot dort liegen, oder
wir nebmen einen gewandten Knaben mit, der langsam nebenher
mdert und uns schliesslich am Sttdende der Plate erwartet, andern-

falls sind wir gezwungen, fiber Altenesch za Fass zurftckzukehren.

Sobald wir die Plate erreicbt and uns darch das erste Weiden-
gestrfipp hindurchgezw&ngt haben, erblicken wir zwischen den
blosgelegten Wurzeln der Weiden einen Haufen trockenen Grases.

Beim Durchmostern huscht uns die Wasserspitzmaus, Grossopus
fodiens WagL, zwischen den Fingem durch. Dort auf einer

trockenen Stelle liegt ein Maulwurfshaufen, ein Beweis, dass auch
Talpa europaea L. auf der Plate heimisch ist. Etwas weiter

wandernd kdnnen wir die Wasserratte, Arvicola amphibias Lacep.,

and manchmal zu Dutzenden ihre Cousine, die gemeine Feldmaus,

Arvicola arvalis Lacep. beobachten. Pldtzlich schrecken wir zu-

sammen, wenn Freund Lampe, Lepus timidus L., zu unseren FQssen
aufspringt, er freut sich, wenn wir ihn ongeschoren lassen; sieb,

dort setzt er sich, er sieht es uns an, dass wir keine Nimrode
sind. Nachdem wir una einigermassen von unserem Schrecken er-

holt haben, wandem wir eine kleine Strecke fflrbass. Aber jetzt

mass ich dich, geehrter Begleitsmann, bitten, einen Augenblick auf

den Zehen zu gehen und wo mttglich jedes Gespr&ch und Ger&usch
zu vermeiden. Dort hinter dem dichten Weidengebiisch ist ein

grosser, tiefer, grabenfthnlicher Tumpel. Kaum sind wir in der

Nahe, da „plumpsu and wir sehen nor noch die Bewegung des

Wassers. Was war das? Der Fischotter, Lutra vulgaris Erxl.

Er hatte uns zu frtth bemerkt. Dieser arge R&uber vermehrt sich

sehr auf der Plate. Wenn wir Glttck haben, sehen wir vielleicht

einen zweiten.*)

Das ist von S&ugetieren alles, was ich dem Leser auf der
Plate zeigen kann. Ich kann aber noch mitteilen, dass bei sehr

hohen Fluten einzeln der Seehund bis hierher kommt. Erst vor

einigen Jahren wurde von unsern Fischem etwas unterhalb der

Nordspitze der Plate Phoca vitulina L. lebend im Fischnetze ge-

fangen und wurde als grosse Seltenheit von einem Marktbesucher
erworben und dann auf dem Yegesacker Freimarkte als Seejungfer

u. s. w. dem schaulustigen Publikum gezeigt; einige Wochen
sp&ter figurierte derselbe Seehund auf dem Bremer Freimarkte.

Auch der Tttmmler, Phocaena communis Cuv. kommt einzeln hierher.

*) Nach Fertigstellung des Manuskriptes erhalte ich von Herra
H. Bischoff noch ein pr&chtiges m&nnliches Exemplar vom litis, Foetorius
putorius K. n. Bl., welches bei einem Porochgange auf der Plate von aetnem
Hondo ergriffen worden ist.
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lch babe ihn zu verschiedenen Malen bei Springfluten und an-
rabigem Wetter mit starkem Nordwest vom Hafen aus beobachten
konnen. Und versetzen wir uns im Geiste 200 and einige Jahre
znrttck, bo erfahren wir, dass damals in der Lesummtindung ein

kleiner Walfisch, Hyperoodon rostratas Pontop. gefangen worden
ist Das Skelett desselben befindet sich in unserm Museum und
die Beschreibung und das Biid im Rathause.

Doch nun wieder zurflck auf die Plate. Haben wir soeben
erfahren, was alles von Sftugetieren auf derselben vorkommt, so

wollen wir jetzt unsern Blick der gefiederten Welt zuwenden. Fur
einen Ornithologen von Fach findet sich wohl kaum ein zweites

so gtinstiges und ergiebiges Terrain im ganzen Nordwesten. Der
User wird staunen, wenn ich ihm im voraus verrate, dass fast

50 Vogelarten auf der Plate brflten.

Wo wir auf der Plate uns hinwenden, ttberall kftnnen wir die

befiederten Bewohner derselben beobachten, wenn wir nur offene

Augen und Ohren haben. Hier, fast unmittelbar fiber uns riittelt

ein brauner Geselle, es ist der Turmfalk, Falco tinnunculus L., der-

selbe brQtet allerdings nicht hier, sondem dort, wohin er jetzt

mit seiner Beute abstreicht, unter dem Strohdache des Wirts-
haases bei der Mutterlosen Kirche. Kaum haben wir unsern Blick

von ibm abgewandt, da sehen wir schon einen anderen noch
grdsseren Vogel. Ein „Halt" und wir stehen gebannt hinter

einem Weidengebtisch versteckt. Er kommt in weitem Bogen
allm&hlich n&her. Es ist das Mftnnchen der Wiesenweihe, Circus

cineraceus Mont. Wir regen und rtthren uns nicht ; endlich ist er

so nahe gekommen, dass wir schon in seinen F&ngen die Beute
erkennen kdnnen. Jetzt, lieber Begleiter, werden wir hoffentlich

ein interessantes Schauspiel haben. Du musst n&mlich wissen,

dass das Mftnnchen dem Weibchen die Beute zutr&gt. Jedenfalls

nistet dort das Weibchen. Er kreist langsamer und richtig, dort

kommt das Weibchen hoch. Mit einem scharfen „kirr kin" macht
es sich bemerkbar und fliegt dem Mftnnchen entgegen. Als das
Weibchen unter dem Mftnnchen angekommen, lftsst dieses die

Beute fallen, gescbickt wirft im Fluge jenes sich auf den Rttcken
und f&ngt mit seinen scharfen Krallen dieselbe auf. Erleichtert

streicht das Mftnnchen von dannen und wir sehen das Weibchen
mit der Beute dem Horste zueilen. Jetzt miissen wir aber scharf

acbtgeben, am zu sehen, wo es sich niederlftsst, denn dort be-

findet sich der Horst. Leider verschwindet es hinter jenem hohen
Weidengebiisch, doch da, noch einmal kommt es hoch, dort

gebt es hinunter. Scharf die Partie im Auge haltend, verlassen
wir unser Versteck und eilen der Stelle zu, es ist aber nicht so

leicht, in dem hohen Gestriipp und Gebiisch das Nest zu finden.

Hier muss es sein ! Wir gehen vorsichtig spfthend kreuz und quer

Mndurch, keine Spur. Sollten wir uns getftuscht haben, dann muss
es hinter dem Gebiisch noch weiter rechts gestreift sein. Wir
dnrchsuchen auch diese Partie. Glflck mQssen wir haben und
baben es auch. Kaum 2 Schritt vor unsern FOssen schiesst mit
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einem lauten Gekreisch das Weibchen aus dem Gebiisch. Wir

dahin! und was sehen wir? Ein kunstloses Nest auf dem Boden

im hohen dichten Pflanzenwuchs mit 4 die Schnftbel aufsperrenden

Jungen im Dunenkleide. Was than? Wollen wir dem Rftuber die

Jungen nehmen? Ich sehe es dir an, verehrter Begleiter, lieber

mochtest du die Alten besitzen. Nun, gedulde dich, wozu haben

wir ein Schlagnetz mitgenommen? Wir lassen die Jungen im

Nest, befestigen das Schlagnetz, richten das niedergetretene Ge-

strtipp vorsichtig auf und entfernen uns, weiterhin hinter Gebusch

uns versteckend. Aber haben wir scharfe Augen, die Wei he hat

noch scharfere, sie kommt nicht sogleich zuriick. Endlich kommt
im grossen Bogen das Weibchen zuriick, dort, hinter den B&umen
am jenseitigen Ufer, bis in die Nfthe des Nestes kommt es; aber

es scheint ihm nicht geheuer, es streicht wieder ab. Nach einiger

Zeit kommt es wieder, und wieder fort. — Du wirst ungeduldig.

— Jetzt kommt das Mannchen mit Beute. Es sucht die Gemahlin.

Das Nest ist frei. Es fliegt ttber das Nest, noch einmal, da lasst

es die Beute fallen und streicht ab, neue Beute zu holen, viel-

leicht auch, um die Gefahrtin zu suchen und ihr einen gerecht-

fertigten Tadel zukommen zu lassen, dass sie so ohne Grand die

Kinderchen allein lasst. Sie haben sich gefunden, dort sind beide.

Gewiss erzfthlt jetzt das Weibchen von den frechen Eindringlingen

in ihrem Revier. Noch immer halten wir aus in unserm Versteck.

Jetzt trennen sie sich, das Mannchen dorthin, das Weibchen hier-

her. Noch einmal umkreist es das Gebiet, es hat uns nicht ge-

sehen und nun streicht es dem Neste zu. Diesmal war der Yor-

sichtige nicht vorsichtig genug, es geht herunter. Wir eilen aus

unserm Versteck dem Neste zu und zu unserer Freude sehen wir

unter dem Schlagnetz das gefangene Weibchen, welches uns

fauchend und mit emporgerichteten Fangen empfangt. Das Netz

verhindert es aber, sich zu wehren, und so befindet es sich bald

in unserm Besitze. Nun mftssen wir auch noch das Mannchen
haben, meinst du, lieber Begleiter. Ja, versuchen konnen wir es.

aber ich fiirchte, es hat uns beobachtet. Das Netz wird wieder

aufgestellt. Wir gehen von dannen, um uns entfernter zu ver-

stecken. Nach langer Zeit kommt es zum Vorschein and ver-

schwindet wieder. Bald verlieren wir schon die Geduld. Jetzt

kommt es wieder, aber, es lasst ttber dem Neste die Beute fallen

und streicht von dannen. Offenbar hat es uns gesehen und geht

sicher nicht zu Neste, wir wollen nur einen kleinen Streifzug nach

der entgegengesetzten Richtung unternehmen, vielleicht wird es

dadurch getauscht. In der Nahe von Altenesch angekommen
finden wir im Gebusch ein zweites Weihennest, diesmal ist es

aber das der Rohrweihe, Circus aeruginosus L. Es ist verlassen,

2 weisse Eier liegen darin. Das Hochwasser der letzten Wochen
hat den Brutplatz zerstart. Wir nehmen das unvollstandige Ge-
lege mit, um die Museums-Sammlung zu komplettieren and wan-
dern weiter. Dort lacht der Kuckuck, Cuculus canbrus L., ein

haafiger Bewohner der Plate, der mit Vorliebe die Rohrs&nger
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zum Erziehen seiner Kinder auswahlt. Hier fliegt onbeholfen der
gchOne Eisvogel, Alcedo ispida L., welcher in den htther gelegenen
Ufern nistet und dort, welch ein pr&chtiger Vogel mit blauer

Kehle und einem braunen Fleck in dem Blan. Das ist eine Perle

der Plate, das Blaukehlchen, Cyanecula suecica Brehm. Diese
niedlichen Sanger haben sich in den letzten Jahren zur grossen
Frende der Ornithologen bedeutend vermehrt. Einige zwanzig
Parchen nisten auf der Insel. Ich will dir aber, lieber Geleits-

mann, noch eine besondere Freude bereiten. Nach jenem Weiden-
gebflsche wollen wir unsere Schritte lenken. Jetzt behutsam, dort

nahe dem Boden an der Schlenge im dichten Gestrttpp ist ein

Nest dieses prftchtigen S&ngers. Das Weibchen brtttet. £s hnscht

erst davon, als wir nnmittelbar daneben Bind. Wir sehen in dem
zierlichen, aus feinem Grase, Wolle and Haaren gebaatem Neste
5 griinliche mit wenigen braunen Pflnktchen besetzte Eier. Es ist

nicht leicht, die Nester dieses Vogels zu finden, sie sind immer
schr verateckt und nor der Zufall ftihrte mich vor einigen Tagen
an dieses Ntet. Hast du dich satt gesehen an dieser reizenden

Wobnung, so mtlssen wir weiter wandern, denn noch vieles muss
ich dir zeigen. Dort sitzt auf einem Erdhaufen vor uns der

braunkehlige Wiesenschmatzer, Pratincola rubetra Koch. Gewiss
hat das Weibchen ganz in der Nahe sein Nest, wir wollen uns
aber nicht mit dem Suchen nach demselben aufhalten, denn dort

sitzt auf der Weide schon ein anderer, die Braunelle Accentor
modularis Koch und verkQrzt Beinem Weibchen durch ein Lied-

chen das langweilige Brttten. Was huscht denn dort aus dem
Brombeerstrauche? Wir treten heran und finden ein ziemlich

liederlich angelegtes Nest, es ist das der DorngrasmUcke, Curruca
cinerea Briss. — Mittlerweile ist eine geraume Zeit verstrichen

und es wird Zeit, dass wir uns unserm verlassenen Weihenneste
wieder zuwenden. Wir sind freilich weit davon entfernt und
wollen jetzt die gerade Richtung dahin einschlagen, kttnnen aber
unsem Weg an jenen dichten Rohrdickichten vorbeilenken, denn
dort sitzt auf schlankem Rohr die Rohrdrossel, Calamoherpe tur-

doides Meyer, hier l&sst der Teichrohrsftnger, Calamoherpe arun-

dinacea Briss. seinen witzig spitzen Gesang erschallen und dort

unten singt der Schilfrohrs&nger, Calamodyta phragmitis Bp. Da
wir ja beide mit wasserdichten Stiefeln versehen sind, wollen wir
in jenes Rohrdickicht eindringen, denn dort befindet sich das
Nest eines Rohrsftngers. Es sitzt kUnstlich zwischen drei Rohr-
stengeln nahe dem Boden, aber der Vogel rechnet mit den Wasser-
verh&ltnissen; das Rohr wftchst und das Nest erhebt sich mit dem
Rohre und so kann das Wasser der jungen Brut nicht schaden. —
Kaum haben wir uns aus dem Rohre entfernt, da vernehmen wir
den lieblichen Gesang des Weidenzeisigs, Phyllopneuste trochilus

Bp., auch dieses niedliche Vttgelchen brQtet auf der Plate. —
Endlich sind wir wieder im Revier der Wiesenweihe angelangt.

Wir lugen umher, nhrgends ist das M&nnchen zu sehen. Unsere
Hoffnung steigt. Hoffentlich sitzt auch dieses unter dem Schlag-
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neize. Wir eilen hin, aber — Irren ist menschlich — er ist

schlauer als wir, neben dem Neste liegen 4 Beutestficke. Wir
betrachten sie und was ist es? Eine junge Lerche and 3 Arvi-

cola arvalis. Da drftngt sich uns unwillkOrlich die Frage auf:

Than wir der Wiesenweihe nicht Unrecht, wenn wir sie nur als

schftdlichen Rftuber betrachten? Ntttzt sie nicht reichlich so viel

durch Vertilgung der Mftuse? wie hier die Thatsache beweist —
Die Kleinen sperren die Schnftbel, wir zerreissen ein Beutestfick

and noch eins and fttttern damit die hungrigen Gftste. — Heute
bekommen wir das Mftnnchen nicht mehr. Wir lassen das Schlag-

netz stehen und gehen von dannen Ich will dir, lieber Leser,

im Vertrauen mitteilen, dass die Liebe des Mftnnchens za seinen

Jangen doch grosser war, als die Furcht vor der Gefahr. Am
andern Morgen sass auch dieses unter dem Schlagnetze. — Kaum
sind wir hnndert Schritte gegangen, da vernehmen wir ein leises

Gezirp, ahnlich dem einer Heuschrecke, aber viel anhaltender.

Das ist der Gesang eines reizenden Vogels, des Heuschrecken-
s&ngers, Locustella Rayi Gould, welcher sich seit einigen Jahren
als Brutvogel auf der Plate gezeigt hat. Auch die gelbe Bach-
stelze, Budytes flava Cuv. sehen wir jetzt und gerade vor uns aof

dem Rickelwerk den Wiesenpieper, Anthus pratensis Bechst.

Ueber uns in den Ltiften singt ihr pr&chtiges Lied die Feldlerche,

Alauda arvensis L. und auf einem Pfahle sitzt die Grauammer,
Cynchramus miliaria Bp. Einen kleinen Abstecher wollen wir noch
unternehmen; denn dort im dichten Grasbusche versteckt steht

das Nest der schonen Rohrammer, Emberiza schoeniclus L. Auch
den H&nfling, Linota canabina Bp. und den Feldsperling, Passer
montanus Koch muss ich dir als Brutvogel zeigen. Selbst das

Rebhuhn, Perdix cinerea Briss. ist ein h&ufiger Brutvogel der

Plate. —
Wenden wir uns nun mehr der Wasserseite der Plate zu, so

linden wir eine ganze Reihe von Wat- und Schwimmvflgein, welche
hier ihren Wohnsitz aufgeschlagen haben. Da hdren wir schon
vori feme her aus dem langen Grase den einfttrmigen Ton des

Wachtelkflnigs, Crex pratensis Bechst. Dort schwimmt auf einem
Tttmpel das punktierte Rohrhuhn, Ortygometra porzana Steph. und
nicht weit davon das grflnfflssige Rohrhuhn, Gallinula chloropus
Lath. ; sicher haben beide im dichten Rohr ihr Nest. Die Wasser-
ralle, Rallus aquaticus L. und das Bl&sshuhn, Fulica atra L. be-

wohnen die schwer zug&nglichen Rohrdickichte, in welchen sie

auch ihre gut versteckten Brutplatze haben. Durchschreiten wir

nun jene Grasflftche, so finden wir in geringen Vertiefungen die

Nester des Kibitzes, Vanellus cristatus, M. u. W. und auf jener

Sandflftche vor uns in kleinen Vertiefungen ohne jegliche Unter-

lage hat der Flussregenpfeifer Pluvialis fluviatilis Briss. seine

Brutstfttten angelegt. Auch die beiden dort hastig liber den

Sand hinlaufenden Vdgel gehoren zum Brutvolk der Plate ; es sind

der Gambett-Wasserlaufer, Tringa calidris Bechst. und der Fluss-

uferlaufer, Actitis hypoleucos Brehm, Aber jetzt mttssen wir einen
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Augenblick stehen bleiben, denn dort bietet sich tins ein possier

liches Schauspiel : zwei Kampfhahne, Machetes pugnax Cuv. streiten

sich und machen dabei die tollsten Eapriolen. —
Was ist das? Giebts auch Ziegen hier auf der Plate? h6re

ich meinen Begleiter fragen. Jawohl 1 die Himmelsziege, Telmatias

gallinago Boie, dort tiber uns fliegt sie und lasst ihren meckern-
den Ton horen. Hochst wahrscheinlich briitet auch die Kousine,

Telmatias major Boie hier, doch habe ich von letzterer noch kein

Nest auffinden k5nnen. Auch der grdssere Vogel, der dort vor

uns hinfliegt, ist ein Brutvogel der Plate. Es ist „Greta" Limosa
melanura Leisl. Bei dieser Gelegenheit muss ich dir, lieber

Leser, noch einen Vogel nennen, den ich zweimal im Sommer auf

der Plate gehftrt habe ; es ist die grosse Rohrdommel, Botaurus

stellaris Briss. Ich horte den unheimlichen Ton „ii—prump" in

nftchster Nahe, konnte aber, trotz aller Vorsicht, den scheuen

Burschen nicht auffinden. Da er auch yon anderer Seite wahrend
des Sommers gehttrt worden ist und auch die Heumacher den Ruf
des Vogels kannten, so kann wohl ziemlich mit Sicherheit an-

genommen werden, dass auch er an unzuganglichen Stellen der

Plate briitet. Zu den standigen Bewohnern derselben gehort auch
der weisse Storch*) ; allerdings hat er seinen nachsten Horst auf

Bollands Hause in Lesumbrock und ganz vereinzelt sieht man
auch den schwarzen Storch**) auf der Plate umherstolzieren.

Yon diesem seltenen Gaste sind mir nur 3 Brutplatze bekannt,

der nachste ist auf einer Eiche im Hasbruch, ein anderer bei Syke
und der dritte auf einem ziemlich niedrigen Seitenzweige einer

Eiche im Friedeholze zwischen Bassum und Harpstedt***). Ein
ganz gewdhnlicher Besucher der Plate ist der Reiher, Ardea
cinerea L., dessen nachster grosserer Brutplatz das Stuher Holz
ist. Dort finden sich weit iiber hundert Nester auf einer kleinen

Flache zusammengedrangt. Auf einer Buche zahlte ich deren 13.

Sie haben sich dort die glattesten und hdchsten Buchen zu ihren

Horsten ausgewahlt, so dass es ohne Steigeisen nicht mttglich ist,

einen Horst in Augenschein zu nehmen. — Doch nach diesem
kleinen Abstecher wollen wir unsern Blick wieder den Bewohnern
der Plate zuwenden.

Von Enten finden wir zur Brutzeit auf der Plate die L5ffel-

ente, Rhynchaspis clypeata L., die Knackente, Anas crecca L., die

Stockente, Anas boschas L. Auch einige der Seeschwalben, die

vorwiegend ihr Reich in den Liiften haben, bewohnen als Brut-
vdgel die Plate. Die Kttstenmeerschwalbe, Sterna macrura Naum.
soil vor Jahren hier gebriitet haben, jetzt briitet sie nicht mehr
auf der Plate, dagegen brttten die Flussmeerschwalbe, Sterna
hirundo L., die kleine Seeschwalbe, Sterna minuta L., sowie die

schwarze Seeschwalbe, Sterna nigra Briss. noch jetzt hier. Auch

*) Ciconia alba Briss.

**) Ciconia nigra Belon.
***) Ein schon etwas fernerer Brutplatz findet sich im Thorenwalde bei

Sittensen.
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eine Move, Lams ridibundus L., hat ihren Brutplatz auf der

Plate. — Nan bleiben mir schliesslich noch zwei Vogel iibrig,

welche ich dir als Brutvogel der Plate zu nennen habe, das ist

der grosse Haubentaucher, Colymbus cristatus L. and der kleine

Lappentaucher, Podiceps minor Lath.

Jetzt, lieber Geleitsmann, wird es Zeit, dass wir von der

Plate Abschied nehmen, die Sonne verschwindet hinter den an der

Weser gelegenen Villen and auch unser bis dahin geduldiger

Bootsmann fftngt an ungeduldig za werden. Ich habe dir freilich

noch vieles zu erzfthlen iiber fie Zugvogel, die zur Frtthlings- und
Herbstzeit die Plate bevdlkern, auch von den andern Tierklassen

mdchte ich dir noch manches mitteilen, doch da ansere Zeit ab-

gelaufen ist, will ich dir dariiber schriftlichen Bericht erstatten.

Solltest da aber wieder nach Yegesack kommen, so mftchte ich

dir empfehlen, Herrn Direktor Scherenberg in Grohn za besachen

;

denn bei diesem findest du nicht nar fast samtliche Vdgel, die wir

soeben kennen gelernt haben, sondern auch die meisten Gaste,

welche die Plate bevolkem in mehreren and vorzuglich ausgestopften

Exemplaren. Herr Scherenberg macht sich ein besonderes Ver-

gnugen daraus, dir seine Prachtsammlang zu zeigen und zu er-

klaren, auch ich verdanke ihm manche wertvolle Mitteilung.

Ist schon das Bild von unsern befiederten Freunden zur

Brutzeit ein sehr vielseitiges und mannigfaltiges, noch bunter und

reicher wird es zur Zugzeit; denn dann findet man oft Gaste

seltenster Art. Da kflnnen wir von RaubvOgeln den Seeadler,

Haliaetos albicilla Leach, den Fischadler, Pandion haliaetos Less.,

den Mausebussard, Buteo vulgaris Bechst., die Gabelweihe, Milvus

regalis Briss., den Wanderfalken, Falco peregrinus L., den Baum-
falken, Falco subbuteo L., den Merlin, Falco aesalon L., den

Htthnerhabicht, Astur palumbarius Briss. und den Sperber, Astur

nisus K. u. B. beobachten. — Der Mauersegler, Cypselus apus L.,

die Hans- und Rauchschwalbe, Hirundo urbica L. und rustica L.,

sowie die Uferschwalbe, Hirundo riparia L. sind zur Zugzeit sehr

haufig auf der Plate. Auch die Blaumeise, Parus coeruleus L. ist

wahrend des Herbstzuges anzutreffen. Yon Drosseln halten sich

Turdus pilaris L. und Turdus iliacus L. gerne zur Herbstzeit auf

der Plate auf. Der graurtickige Steinschmatzer, Saxicola oenanthe

Bechst. halt sich auch zur Zugzeit vortibergehend hier auf. Von

den Rohr&angern kommt noch Calamodyta aquatica Degland hinzu,

derselbe scheint jedoch selten zu sein, da er erst einmal von

Herrn Scherenberg beobachtet und erlegt worden ist. Sobald die

weisse Bachstelze, Motacilla alba L. mit ihrem Brutgeschafte

fertig ist, scheint sie auch mit Yorliebe die Plate bis zum Fort-

zuge zu bewohnen. Auf dem Friihjahrszuge halt sich vortiber-

gehend der Flachsfink, Acanthis linaria Bp. und zur Herbstzeit

der Berghanfiing, Linota montium Bp. auf der Plate auf; auch

den Stieglitz, Carduelis elegans Steph., den Grunling, Chlorospiza

chloris Bp. und Jochen, Passer domesticus Koch findet man dann

unter den Gasten. Das grosste Kontingent der Besucher Hefert
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der Sta&r, Stumtis vulgaris L., derselbe befindet sich nach be-

endigten Brutgeschaften zu Tausenden auf der Plate. Auch die

Raben, Corvus Gorax L., CorvuB corone L., Corvus frugilegus L.,

Corvus monedula L. und Pica caudata E. u. B. sind im Herbste
bier vertreten. Corvus comix L., die Nebelkrahe dagegen ist

st&ndiger Wintergast. Selbst eine Taube, Columba turtur L. ist

nach dem Grasschnitte ziemlich haufig auf der Plate. Ein von
Scherenberg erlegtes Exemplar zeigte, dass der Kropf voll war
von einer kleinen zweischaligen Erbsenmuschel, Pisidium, welche
in den TOmpeln und Grftben der Plate sehr haufig ist. Noch
banter gestaltet sich zur Zugzeit das Bild der Sumpf- nnd
Schwimmvogel. Da kann man im Herbste den nordischen Kibitz-

Regenpfeifer, Squatarola helvetica Cuv., den Goldregenpfeifer,

Charadrins pluvialis L., den Halsbandregenpfeifer, Pluvialis hiati-

cula Briss. beobachten. Yereinzelt zeigt sich auch der Austern-

fischer, Haematopus ostralegus L. ; haufiger der griinfiissige Wasser-
laufer, Totanus glottis Bechst., der dunkelfarbige Wasserlaufer,

Totanus fascus Leisler, der Waldwasserlaafer, Totanus glareola

Temm. nnd der punktierte Wasserlaufer, Totanus ochropus Temm.
Auch die Strandlaufer finden sich zur Zugzeit auf der Plate ein.

Der bogenschnablige Strandlaufer, Tringa subarquata Temm. ist

erst einmal von Herrn Scherenberg beobachtet und erlegt worden.
Haufiger ist Tringa alpina L., der Alpenstrandlaufer, wahrend
Tringa minuta Leisl. und Tringa Temminckii Leisl. erst wenige
Male beobachtet und einige davon erlegt worden sind. Auch die

stumme Bekkasine, Telmatias gallinula Boie gesellt sich zur Zug-
zeit zu ihren hier briitenden Kousinen. Haufig in Trupps von

3, 4, 5 und mehr ist im August und September der „Unwahrs-
vogel", Numenius arquata Lath, auf der Plate anzutreffen. Ein

seltener Gast ist der weisse LOffler, Platalea leucorodia L. Auch
Cygnus minor Pall., Anser cinereus W. u. M. und Anser segetum
Bechst. halten sich zeitweilig auf der Plate auf. Zur Frtthjahrs-

zugzeit finden sich auch einzelne Exemplare von der Brandente,

Vulpanser tadoma Pall. Im Herbste die Schnatterente, Anas
strepera L., die Spiesente, Anas acuta L , und sehr haufig die

Pfeifente, Anas Penelope L., ferner die Tafelente, Fuligula ferina

L und im Herbste und Winter Fuligula Cristata Ray, £e Reiher-

ente und Fuligula marila L., die Bergente. Ebenfalls ist im
Herbst und Winter nicht selten die Schellente, Glaucion clangula

K. u. Bl. Sehr seltene Gaste sind die Eisente, Harelda glacialis

Leach, und die Trauerente, Oidemia nigra Flem. Beide sind erst

je in einem Exemplare gesehen und von Scherenberg erlegt wor-

den. Die Sager sind samtlich zur Zugzeit auf der Plate, der

kleine Sager, Mergus albellus L., der grosse Sager, Mergus mer-

ganser L. und der mittlere Sager, Mergus serratorL. Als seltenen

Gast muss ich dannnoch die Cormoran-Scharbe, HalieusCarbo 111.

anfQhren. Von MQven sind im Herbste und Winter haufig die

dreizehige Move, Rissa tridactyla Leach, und die Sturmm5ve,

Larus canus L. Im Sommer und Herbste ist schon die Silber-

Oktober 1889. XI, 18

Digitized byGoogle



a?4

mSve, Larus argentatus Briinn ziemlich haufig vertreten, aber nie

im ausgefftrbten Kleide, stets im Jugendkleide. Sehr selten kom-
men bis zur Plate die Mantelmflve, Larus marinas L. und die

mittlere Raubmttve, Lestris pomarina Temm., wahrend sie bei

Elsfleth sich schon haufiger aufhalten. Auch die beiden Taucher
Eadites septentrionalis 111. und arcticus 111. sind nicht selten zur

Herbstzeit auf der Plate. Von den Lappentauchern kommt einzeln

auch Colymbus cornutus L. hierher; in Elsfleth sind 2 Exemplare
yon Scherenberg erlegt worden.

Yon Reptilien habe ich auf der Plate nor eine einzige Art
in einem Exemplare beobachtet, nftmlich die Ringelnatter, Tropi-

donotus natrix L.

Yon Amphibien beherbergt die Plate dagegen mehr. Wir
finden dort den grOnen Wasserfrosch, Rana esculenta L., den
braunen Frosch, Rana temporaria L. und sehr haufig- die gemeine
Krdte, Bufo cinereus Schneid. Trotz vielen Suchens ist es mir
nicht gelungen die Rohrkrdte, auch Kreuzkrflte genannt, Bufo
calamita Laur. auf der Plate aufzufinden, obgleich dieselben

Lokalit&ten wie auf den ostfriesischen Inseln und bei Hade am
DUmmer See vorhanden sind. Yon Molchen habe ich einzeln Triton

taeniatus Schneid. gefunden.

Der Fischreichtum in der Weser und Ochtum an beiden
Seiten der Plate ist ein ziemlich grosser. Yon den Erbfischern,

denen ich viele wertvolle Mitteilungen verdanke, wird ziemlich

haufig der Barsch, Perca fluviatilis Linn, gefangen, ebenfalls, wenn
auch nicht so haufig, der Kaulbarsch, Acerina cemua Cuv. In

den TUmpeln zwischen den Schlengen und in den Pfiitzen auf der
Plate ist im Frtihjahre in grossen Mengen der gemeine Stichling,

Gasterosteus aculeatus L. zu finden; der kleine Stichling, Gaste-
rosteus pungitius L. findet sich hier nicht, ist dagegen tiberall auf
der Geest anzutreffen. Die Quappe, Lota fluviatilis Bl. wird eben-
falls in der Weser und Ochtum haufig gefangen. Yon den Seiten-

schwimmern findet sich auch eine Art an der Plate und zwar
zwischen den Schlengen, der kleine Weserbutt, Platessa flesus L.

Ich habe diese Art aber nie in ausgewachsenen Exemplaren hier

beobachtet, sondem nur in ganz jungen Stflcken von 3—4 cm
Lange. Einige dieser reizenden Tierchen habe ich fast ein gauzes
Jabr im Aquarium gehabt, sie waren immer munter, schienen aber
gar nicht zu wachsen, trotzdem ich es ihnen an Nahrung nicht

fehlen liess. Nach Mitteilung der Fischer wird auch vereinzelt

von ihnen der Earpfen, Cyprinus carpio L. und einzeln die Karausche,
Carassius vulgaris L. gefangen. Letztere wird wohl nur aus dem
Abzugsgraben von Lesumbrook, in welchem sie sich haufig findet,

dorthin geraten sein. Aehnlich verhalt es sich wohl auch mit der

Schleihe, Tinea vulgaris Guv., auch diese ist in den Graben
Lesumbrooks haufig, und kommt von dort einzeln in die Weser
und Lesum und dann den Fischern in die Netze. Die Barbe,
Barbus fluviatilis Cuv., mehr dem oberen Flussgebiete der Weser
angehOrend, wird vereinzelt auch hier gefangen. Der zierliche
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Griindling, Gobio fluviatilis Cuv. oder Grimpen, wie die Fischer
ihn nennen, ist in den flachen Ausbuchtungen der Lesum ziemlich

haufig. Der Alander, Leuciscus Idus Selys-Long., sowie der Rot-
flissen, Leuciscus erythrophthalmus Valenc, der Dobel, Leuciscus
Dobula Valenc. und das Rotauge, Leuciscus rutilus Agass. sind

die Arten, welche in der Weser und Lesum ober- und unterhalb

Vegesack am meisten gefangen werden, der am wenigsten haufige

ist der Dobel. Fast ebenso haufig werden der Bresen, Abramis
Brama L. und der Schnapel, Abramis vimba L. gefangen; yon
ersterer Art wird von den Fischern eine schwarz gefleckte Varietat

unterschieden und mit dem Namen „Kurschemel" bezeichnet.

Ganz vereinzelt kommt den Fischern auch der Lachs, Trutta Salar

L. und die Lachsforelle, Trutta trutta L. ins Garn. Der Stint,

Osmerus eperlanus Art., dessen Hauptfangzeit in die Monate
Januar, Februar und auch noch Marz fallt, kommt bis nach Vege-
sack oft in ungeheuren Ztigen, geht aber nie in die Lesum, ja an
der Seite der Weser, in welcher der Lesumstrom mttndet, halt er

sich viel weniger auf, als an der Lemwerder Seite. Das Lesum-
wasser, welches aus dem Moore kommt, scheint ihm nicht zu be-

hagen. — In friiheren Jahren wurde von den Fischern der Tiede-

mann, Coregonus oxyrrhynchus L haufig gefangen, oft in einer

Nacht 20—30 Stuck und darunter Exemplare von 5—6 Pfund.

In den letzten Jahren kommt er nur noch einzeln von unten und
ist viel kleiner als friiher. Auch der Hecht, Esox lucius L. wird
haufig gefangen. Unsere Fischer unterscheiden nach der Farbung
zwei Arten, den Weserhecht, weisslich, fett und schmackhaft und
den Lesumhecht, welcher weniger Fleisch hat, nicht so schmack-
haft ist und schwarzlich aussieht. Ob auch hier das Moorwasser
seinen Einfluss geltend macht? Der Maifisch, Alosa vulgaris Cuv.

geht bis Vegesack und weiter hinauf, wird aber hier nur noch
vereinzelt gefangen. Sein Hauptfangplatz befindet sich zwischen
Elsfleth und Sandstedt. Dort wurden vor Jahren oft in einem
Zuge 60—70 Stiick gefangen, jetzt bedeutend weniger. Der Grund,
dass weniger gefangen werden, liegt in den Schlengen, welche
ihm mehr Schutz bieten. Die Fischer k6nnen ihn mit ihren

grossen Zugnetzen nicht erreichen. Einer der haufigsten Fische
in der Weser, Lesum und Ochtum ist der Aal, Anguilla anguilla

L., derselbe wird oft in stattlichen Exemplaren gefangen. Die
Mont6e, welche in friiheren Jahren einzeln von den Fischern ge-

sehen worden ist, ist von diesen im letzten Friihjahre, trotzdem
ich samtliche Erbfischer darauf aufmerksam gemacht und ihnen
die ausgesetzten Preise mitgeteilt hatte, nicht beobachtet worden.
Sie erklarten mir das Nichtbemerken damit, die Mont6e stiege nur
zur Nachtzeit aufwarts. — Von den Ganoidfischen kommt noch
einzeln der St6r, Acipenser sturio L. hierher. Auch dieser ist in

friiheren Jahren viel haufiger gewesen. Vor etwa 20 Jahren hat

der Erbfischer von Ltibken in der Lesum ein Exemplar von
375 Pfund gefangen. Einige Jahre spater haben die Erbfischer

in einer Nacht einen ganzen Zug, circa 30 Stftck in der Weser
18*
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vor der Plate beobachtet. Im Jahre 1876 wurde bei Vegesack
ein Exemplar von 110 Pfund gefangen und im Frtthjahre 1888

ebendaselbst ein Exemplar von 83 Pfund.

Von den Rundmaulern kommen beide Neunaugen, die Lam-
prete, Petromyzon marinus L. und das Neunauge, Petromyzon
fluviatilis L. hier in der Weser vor; erstere allerdings ganz ver-

einzelt. Letztere kommt hauptsachlich zur Zugzeit, von Dezember
bis Februar hier vor und wird dann viel gefangen, entweder, wenn
die Weser zum Stehen gekommen ist, oder noch mehr, wenn sehr

viel Oberwasser kommt und der starke Strom sie aus dem tiefen

Fahrwasser an die flacheren Ufer wirft. Auch diese Art steigt

nicht in die Lesum hinauf.

Auch an Weichtieren beherbergt die Plate eine ganz statt-

liche Reihe. Da finden wir von Nacktschnecken die schwarze
Theerschnecke, Arion empiricorum F6r. und Arion fuscus Mtiller,

femer Limax agrestis L. und Limax brunneus Drap. Yon den

Hyalinen findet sich unter dem Weidengestrtipp Hyalina nitida

Mtiller und von den Schnirkelschnecken Helix hispida L., Helix

rubiginosa Zgl., Helix liberta West, und Helix arbustorum L.,

letztere ziemUch hftufig in dem Gestrttpp der Schlengen. Femer
finden sich Cionella lubrica Mtiller, Cionella lubricella Zgl., Pupa
antivertigo Drap., Carychium minimum Mtill., Succinea Pfeifferi

Rossm., Succinea oblonga Drap. und Succinea putris L. Letztere

beherbergt einzeln in den Fuhlern das Leucochloridium, welches

seine Verwandlung als Distomum in den Sangern der Plate voll-

endet. Dieses Distomum macrostomum ist einSaugwurm, Trema-
tode, von wenigen Millimetem L&nge und von langlich eirunder

Form. Am vorderen Ende befindet sich im Innern eines Saug-
napfes der Mund und hinter diesem an der Bauchseite ein zweiter

Saugnapf. Das Distomum ist zwitterig und lebt in der Kloake
der Sylvien. Die Eier gelangen mit den Faeces derselben ins

Wasser oder auf Wasserpflanzen, werden dann von den Succineen

gefressen und nach kurzer Zeit entstehen aus den Eiern die Larven,

welche sofort in die Leber der Schnecke eindringen und dort

Keimschlftuche bilden. Diese Keimschlauche werden Sporocysten

genannt, aus denselben bilden sich dickere Schlftuche, welche mit

einer Insekten-Larve Aehnlichkeit haben und von Carus als Leu-
cochloridium paradoxum beschrieben worden sind. Diese schon
gefarbten Schlauche, welche im Innern eine weitere reife Ent-
wicklungsform der Larve, Cercarie genannt, aufnehmen, erftillen

gewohnlich die Ftthler der Succinea und machen sich den Vogeln
bemerkbar durch ihre wurmartige Bewegung. Die Ftthler, welche
diesen Parasiten beherbergen und leicht durch die ungewdhnliche
Dicke und Beweglichkeit auffallen, werden von den Vogeln ab-

gerissen und verzehrt, gelangen in den Magen derselben, bilden

sich zum vollkommenen Distomum aus und nehmen alsdann ihren

festen Sitz in der Kloake des Sangers. An Wasserschnecken und
Muscheln ist die Plate bedeutend reicher. Zwischen den Schlengen
findet sich sehr haufig Limnaea auricularia L. und eine sehr kleine,
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krftftige Form von Limnaea ovata Drp. In den Tttmpeln auf der
Plate lebt eine sehr dttnnschalige Form von ovata Drp. und an
den Schlengen Limnaea truncatula Miill. In den Grftben der Plate

findet sich Limnaea stagnalis L., Limnaea palustris MOIL, Physa
fontinalis L., Planorbis corneas L., carinatas Mall , marginatas Drp.
and rotundatus Poir. An Elodea canadensis, welche sehr stark

zwischen den Schlengen wuchert, findet sich in angemein zahl-

reichen Exemplaren Planorbis albas Mall, und Planorbis contortus L.

An den Rohrstengeln and anderen Wasserpflanzen sitzt die zier-

liche Napfschnecke, Ancylus lacostris L. and an den tiefsten Stellen

zwischen den Schlengen Paladina fasciata Miill., and Valvata fluvia-

tilis Colb., wfthrend in den Wasserbehaltem auf der Plate Paludina

contecta Millet, Bithynia tentacolata L. und ventricosa Gray sowie

Valvata piscinalis Mull, and Valvata cristata Mflller sehr haufig

vorkommen. Von Malermuscheln findet sich an der Plate Unio
batavus Nils., Unio pictorom L. and Unio tamidus Retzius.*) Ebenda
finden sich verschiedene Entenmoscheln, Anodonta piscinalis Nils.,

Anodonta anatina L. in verschiedenen Formen, Anodonta com-
planata Zgl. in der Forma typica und den Varietaten fasiformis

Borch., Klettii Rossm. und RayiMabille; femer imSande zwischen

den Schlengen Sphaerium rivicola Leach, in prachtigen Stiicken,

Sphaerium solidum Norm., Sphaerium scaldianum Norm., endlich

Pisidium amnicum Miill., Pisidium supinum Schmidt und Pisidium

rivulare Clessin. Auf der Plate finden wir dann noch in TUmpeln
and Graben Sphaerium corneum L. und Pisidium fossarinum Cless.

und schliesslich an dem Holze der Schlengen Dreissena poly-

morpha Pallas. Diese wunderbare Eckwandmuschel, ^Tichogonia,"

wie Rossmassler sie benannte, hat ihre eigentliche Heimat im 6st-

lichen Europa. Sie wurde zuerst im Jahre 1780 von P. S. Pallas

in der Wolga entdeckt und hat sich trotz des Byssus, mit welchem
sie sich an Steinen, Holz, Schiffen, Fldssen u. s. w. befestigt, sehr

rasch von Osten nach Westen fiber Europa verbreitet. Ihre

Wanderung ist jedenfalls passiver Art, da sie durch Schiffe, Fldsse

and Wassertiere u. dgl. — Rossmassler hat sogar den Krebs als

Transporteur beobachtet — von einem Flussgebiete ins andere
gelangt. Im Jahre 1828 wurde sie zuerst bei Berlin beobachtet,

1855 sind im Main bei Frankfurt die ersten lebenden Exemplare
gefanden, 1865 berichtet Professor Buchenau im Zool. Garten iiber

das Vorkommen von Dreissena=Tichogonia in der Weser bei Bremen,
1868 wurde* sie bei Regensburg in der Donau entdeckt. Jetzt ist

sie von verschiedenen Orten aus der Weser, Elbe, Ems, dem Rhein,

Neckar, Main und der Donau bekannt. Auch in Belgien, Nieder-
land, Frankreich und England hat man sie beobachtet. In Nor-
wegen und Schweden scheint sie bis dato zu fehlen. Ganz ahnlich

verhalt es sich mit einer Sttsswasserschnecke, Lithoglyphus nati-

*) Ntcb den neuesten Auseinandersetzungen des jungen Westerlund im
Naohiichtsblatte der deotsohen malakozoologiachen Geiellschaft Nr. 1 and 2
1889 itt nicht Fhilipton Autor Ton Unio tamidnv, sondern Reteias.
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coides F6r. Diese kaum t cm lange Schnecke war bis vor einigen

Jahren nur aus dem stid6stlichen Deutschland and dem Fluss-

gebiete des Schwarzen Meeres bekannt; vor einigen Jahren ist sie

jedoch in der Weichsel bei Danzig aufgefunden worden und Prof,

v. Martens hat sie dann auch in der Umgegend Berlins im Schiff-

fahrtskanale bei Plotzensee und in der Warthe bei Kiistrin be-

obachtet. Vor einiger Zeit ist sie auch in der Maas bei Rotter-

dam aufgefunden worden. Vielleicht siedelt sie sich auch mit

der Zeit in unserem Flussgebiete an.

Noch reicher als die vorhergehenden Klassen ist die Insekten-

welt sowohl in Individuen als Artenzahl vertreten. An warmen
Friihlings- und Sommertagen schwirrt und summt es fiber und
neben, vor und hinter uns und der Insektensammler hat manch-
mal nicht H&nde genug, um das, was sich ihm darbietet, in Sicher-

heit zu bringen. Es wtirde zu weit fiihren, wollte ich auch nur

annahernd bezeichnen, was ich von Insekten auf der Plate ge-

sammelt und beobachtet habe. Ich will nur einiges dem Coleoptero-

logen anftihren ; vielleicht wird er dadurch bewogen, selbst die

Plate in Augenschein zu nehmen, um dort eifrig zu sammeln. In

dem von der Flut auf die Insel geworfenen Geniste finden sich

Dammlaufer, Nebria, hurtige Uferlaufer, Elaphrus, Blethisa, Bem-
bidium, Panagaeus, Callistus und noch eine weitere stattliche Reihe
aus der Familie der Carabidae. In den Graben und TOmpeln wim-
melt es von Wasserkafern, Dytiscidae, Hydrophilidae und Gyrinidae.

Auf dem Weidengestrtipp und den andern Pflanzen schwirren

Weichdeckenkafer, Cantbaridae, da kriechen bed&chtig die RQssler,

Curculionidae, als Chlorophanus, Lepyrus> Cryptorhynchus, Cionus
und eine ganze Reihe anderer Arten, ferner Schnellkafer, Elateridae.

Auf den Bltiten finden sich reizende Bockkafer, Cerambycidae und
vor alien Dingen Chrysomelidae und Coccinellidae, darunter Arten,

welche in den herrlichsten Farben schillern, ganz besonders Dona-
cien und prachtige Chrysomela-Arten in Gold und Purpur gekleidet

und noch manches andere Schdne mehr wird der Entomologe auf

der Plate finden.

Aehnlich verhalt es sich mit den Schmetterlingen, die aller-

dings an Arten- und Individuenzahl geringer sind. Da fliegt von

Bliite zuBlflte derFuchs, das Pfauenauge, der Admiral, der Distel-

falter, in diesem Sommer ziemlich haufig der Trauermantel, die

Sandaugen, Blaulinge u. s. w., u. s. w. Auch der Lepidopterologe

wird, wenn er eine Sammeltour auf die Plate unternimmt, reichlich

belohnt an Arten sowohl als an Stttckzahl.

Auch die Hymenopteren sind zahlreich auf dieser kleinen

Halbinsel vertreten. Leider sind wir noch scblecht orientiert, was
von manchen der hierher geh6rigen Familien sich bei uns findet;

es ware deshalb sehr zu wiinschen, wenn auch die Wespen, Ameisen
u. s. w. einen Bearbeiter fanden, damit wenigstens einigermassen
konstatiert wiirde, was auch von diesen Tieren Bremens Umgebung
beherbergt.

Reichlich so schlimm sieht es bei den Dipteren aus, da ist
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tioch sehr vieles terra incognita, ebenso ist es mit den HaMfiglertt,

Wanzen, den Neuropteren und Orthopteren. Gerade diese Tier-

gruppen Bind ausserst zahlreich auf der Plate vertreten und ein

eifriger Sammler wiirde dort manches erbeuten und dadurch die

Fauna unseres Nordwestens bereichern.

Yon Spinnen, Myriapoden u. s. w., u. s. w. ist bislang auch
noch fast gar nichts aus unserer Fauna bekannt. Auch diese

Tierklassen finden sich reichlich auf der Plate und sind dort leicht

zu sammeln.

Bei den letzten nur fliichtig erwahnten Elassen und Ordnun-
gen der niederen Tiere sind wir fast ausschliesslich auf die flir

damalige Zeit gewiss sehr guten Verzeichnisse des Dr. Heineken
in: „die freie Hansestadt Bremen und ihr Gebiet in topographischer,

medizinischer und naturhistorischer Hinsicht, Bremen 1836, 1837"

angewiesen. Dieselben sind aber ftlr den heutigen Stand der

Naturwissenschaft durchaus nicht mehr ausreichend und es w&re
deshalb sehr zu wtlnschen, wenn auch diese Klassen und Ordnun-
gen von kundiger Hand in Angriff genommen warden.

Aus dem oben Angeftthrten ergiebt sich, dass das Tierleben

auf der Plate ein ausserst vielseitiges und mannigfaltiges ist, wenn
auch durchaus nicht angenommen werden darf, dass die Tierklassen,

welche eingehender behandelt worden sind, nun dadurch vollstftndig

erschopft wftren. Noch manches wird sich auffinden lassen, was in

dem Verzeichnisse nicht enthalten ist. Ganz besonders ist dies

der Fall bei den niederen Tierklassen. Mancher Naturfreund wird
dort ein ergiebiges Terrain finden und an Korper und Geist neu
belebt und angeregt mit reicher Beute heimkehren. Allerdings

sind die Studien mit kleinen Mfthen verbunden und mttssen in der
Natur gemacht werden ; denn nicht aus Bttchern, sondern nur durch
Beobachtung im Freien konnen wir die schdne Natur kennen lemen.
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Insektenfang durch Pflanzen.

Die merkwiirdigen Fangvorrichtungen und Fallen, durch

welche sich die sogenannten „fleischfressenden* Pflanzen, wie

Sarracenia, Nepenthes, Cephalotus, Pinguicula, Utricularia, Aldro-

vanda, Drosera, Dionaea und andere Droseraceen auszeichnen, sind

neuerdings vielfach untersucht und in den weitesten Kreisen

bekannt geworden. Sie werden oft als ausserordentliche, in

der ttbrigen Pflanzenwelt ganz beispiellos und unvermittelt da-

stehende Erscheinungen betrachtet. Aber die alte Regel, dass die

Natur keine Sprtinge macht, dass sie keine unbedingt scharfen

Grenzen kennt, bewfthrt sich auch in diesem Falle. Darwin hat

bereits in seinem bekannten Werke ilber die insektenfressenden

Pflanzen auf eine ganze Reihe von Arten hingewiesen, welche ge-

legentlich an ihren Drtisenhaaren Insekten fangen.

Wenn auch die physiologische Aufgabe der Drftsen bei den

Pflanzen teils in der Ausscheidung fttherischer Oele und Riechstoffe,

teils in der Bindung atmospharischen Ammoniaks besteht, so er-

scheint es doch sehr wohl denkbar, dass die Ffthigkeit, Protein-

stoffe oder deren Zersetzungsprodukte aufzusaugen, durch dieselben

Eigenschaften bedingt wird, welche die Ammoniakaufnahme er-

mdglichen. Vieljahrige gelegentliche Beobachtungen an drOsen-

haarigen Pflanzen haben mir immer wieder den Gedanken nahe

gebracht, dass das Insektenfangen kaum ein ganz gleichgttltiger

und zufalliger Vorgang in der Natur sein dtlrfte. Nicht allein die

Pflanzen kdnnen aus den Leibern der gefangenen Tiere einigen

Nahrungsstoff entnehmen, sondern es ist auch nicht undenkbar,

dass unter Umst&nden eine wesentliche Verminderung gewisser

Tiere durch deren Wegfang erfolgen kann.

Zahlreiche kleine Tiere, welche ich an den Drftsenha&ren

von Mirabilis- und Nicotiana-Arten klebend fand, bezeichnete Herr
D. Alfken mir als geflttgelte Blattlftuse. Sollte man nicht viel-

leicht auch geflttgelte Reblause in erheblicher Menge durch klebrige

Pflanzen, vielleicht durch Taback, wegfangen kdnnen?
W. 0. Focke.
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Dr. Carl Anton Eduard Lorent.

Geboren den 10. April 1809, gestorben den 23. Jannar 1886.

Von Dr. Heinr. Pletzer.

Wenn wir unter den w&hrend der 25 Jahre des Bestehens
des naturwissenschaftlichen Vereines durch Tod ausgeschiedenen

Mitgliedem desselben eine Umschau halten, so erheischen es Dank-
barkeit and Verehrung bei einem Marine zu verweilen, der freilich

nicht so entschieden eingriff in die Verhandlongen des Vereines,

wie manche Andere, und nicht durch haufige Vortrftge in dem-
selben sich bemerklich machte, der aber stets ein lebhaftes Interesse

far denselben bekundete und der lediglich durch andere ihm fiir

das Gemeinwohl der Bewohner unserer Stadt wichtiger erscheinende

Interessen so sehr in Anspruch genommen wurde, dass es ihm an
Zeit gebrach, auch im naturwissenschaftlichen Vereine seine Thatig-

keit zu entfalten. Auch lag es nicht in seinem bescheidenen
Wesen, nach alien Seiten hin wirken und schaffen zu wollen, son-

dern er verstand es, sich weise zu beschrftnken und auf den ihn

naher berQhrenden und von ihm genau gekannten und lange ge-

pflegten Gebieten voll und ganz seine Th&tigkeit zu entfalten.

So konnte mit Recht bei der Feier seines fQnfzigjfthrigen

Doktor-Jubilaums, die vom arztlichen Verein veranstaltet war und
an der auch manche ihm nahe stehende befreundete fremde
Kollegen teilnahmen, gesagt werden, dass Lorent das alte Wort
„Ganz oder Garnigh t

a zu dem Eardinalgrundsatze seines

Lebens gemacht habe. Und in Wahrheit, er ist diesem seinem
Grundsatze jederzeit treu geblieben, „er hat gethan, was er
konnte."

Es war daher nicht zu verwundern, dass, wenn auch nicht

unerwartet, doch schliesslich noch Allen zu frtlh das rastlos thatige

Leben Lorent's endete. Sein Name wird stets genannt werden,
wenn die Manner aufgezfthlt werden, welche sich urn unsere Vater-

stadt verdient gemacht haben. Wer in den letzten Monaten seines

Lebens den ernsten Mann langsamen Schrittes, mit gesenktem
Haupte durch die Strassen der Stadt wandern sah, musste sich

sagen, dass der Tag sich neige, und dass es Abend werden wolle,

dass die Stunde, in der das made Haupt sich senken, das kluge

18 a
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Auge sich schliessen werde, nicht fern mehr sei, and wer ikn

hftufiger zu beobachten Gelegenheit fand, seine kOrperlichen Kr&fte

mehr schwinden, seinen Geist and sein Urteil aber noch klar bleiben

sah, wahrend der sieche Korper mehr and mehr zusammenbrach
and er dennoch arbeitete rastlos und bis zur Erschopfung, dem
drftngte sich der Wunsch auf, es m6ge dem edlen Freunde der

letzte Kampf nicht schwer, das Ende leicht werden. Ein gutiges

Geschick hat ihn gn&dig geleitet; zwar hat er dem Tode mit

Gleichmut ins Auge geschaut, aber sein Nahen ftthlte er nicht, ein

sanfter Schlaf umfing den mliden Geist und erloste ihn aus den

irdischen Banden.

Lorent war den 10. April 1809 in Bremen geboren, wo sein

Vater, der Spross einer franzdsischen Hugenottenfamilie, seinen

Wohnsitz aufgeschlagfcn und ein kaufmftnnisches Gesch&ft ge-

grundet hatte. Er verlor die Eltern sehr friih, hatte aber das

Gluck, in der Prinzessin Amalie von Schaumburg eine Beschutzerin

zu finden, welche sich seiner, des verwaisten Knaben, huldreich

annahm. Nachdem er, dem Wunsche seiner Beschfitzerin folgend,

seine Schulbildung auf dem Gymnasium in Btickeburg erhalten,

begann er seine medizinischen Studien inGdttingen, welche Hoch-
schule damals vorwiegend von den Studierenden und namentlich den

Medizinern unserer Stadt aufgesucht wurde. Er verliess Gdttingen
in Anlass der Revolutionsunruhen, setzte die Studien bis zur Ab-
solvierung derselben in Heidelberg fort und promovierte daselbst

am 19. September 1832. Zu weiterer Ausbildung unternahm er

eine Reise nach Wien, Miinchen, Zurich und Paris und wurde dann
nach l&ngerem Aufenthalte in Paris, wo ein lebhaftes Interesse fur

die Psychiatrie in ihm geweckt war, Assistent in der Irrenheilanstalt

des Dr. Jacobi in Siegburg. Wenngleich ihn die Persdnlichkeit

des Letzteren sehr anzog und er in Freundschaft ihm verbunden
blieb, konnte er sich doch nicht entschliessen, ganz in Siegburg zu

bleiben und die Psychiatrie zu seinem Spezialfache zu wahlen.
Es trieb ihn vielmehr hinaus in die weite Welt und die Aus-
wanderung nach Amerika war es, welche ihn vorzugsweise be-

schftftigte.

Mit diesem Plane zun&chst kehrte er nach Bremen zurQck,

um mit Freunden und Verwandten das Nahere zu aberlegen.

Diese aber rieten von Amerika ab, es gelang ihnen, Lorent zu

der Niederlassung in Bremen selbst zu bestimmen, und nach ab-

solviertem Staatsexamen begann er 1835 hier seine praktische

Laufbahn, gleichzeitig mit mehreren anderen ihm eng befreundeten
Kollegen. Die ersten Jahre waren vorzugsweise litterarischen

Studien und Arbeiten gewidmet. Er ubersetzte das englische

Werk von Reid iiber den Stimmritzenkrampf und schrieb Kritiken

und selbstftndige Arbeiten far medizinische Zeitschriften. Gemein-
sam mit mehreren jiingeren Kollegen ordnete und katalogisierte

er die vom ftrztlichen Vereine gegrSndete Bibliothek, welche spftter

der grossen Stadtbibliothek .flberwiesen wurde. Allmahlich mehrte

Digitized byGoogle



283

rich die Praxis and es verblieb ihm nicht mehr die Zeit fiir

litterarische Arbeiten.

Mehrere Jahre zahlte er zu den Aerzten des Armeninstituts

and war ein fleissiger Besucher der grossen Krankenanstalt, an
welcher damals drei dirigierende Aerzte fungierten. In seiner

Th&tigkeit als Armenarzt erkannte er sehr bald die damals noch
bestehenden Mangel in derPflege armer Kranker and vornehmlich
die ganz besonders durch ungiinstige Lokalitat bedingten des alten

Krankenhauses, mit welchem die Irrenanstalt verbunden und in

welchem Kinder nur in seltenen Ausnahmefallen Aufnahme fanden.

Sein Streben war vornehmlich zunachst darauf gerichtet, die Be-
muhungen des verstorbenen Dr. Barkhausen aufnehmend, eine

Kinderheilanstalt, wenn auch nur in den bescheidensten Anf&ngen,
za gninden und, da auf eine staatsseitige Untersttitzung nicht zu
rechnen war, durch die werkthatige Liebe von Freunden und be-

gflterten Mitbiirgern das erforderliche Kapital zu sammeln. Seine

Bemuhungen hatten sehr bald den gewtinschten Erfolg, das kleine

Hospital mit etwa 10 Betten war in kurzer Zeit fertig gestellt, er

selbst ubernahm die arztliche Leitung und schon nach einigen

Jahren gelang auch die Grttndung des jetzt noch bestehenden in

rascher Entwicklung begriffenen grosseren Kinderkrankenhauses.
Nnr ungern gab er die Stellung des dirigierenden Arztes an dem-
selben auf, als er im Jahre 1853 zur arztlichen Leitung des neuen
grossen Krankenhauses berufen wurde.

Hier gewann er die seiner Individualitat, seinem streng

wissenschaftlichen Streben und seiner Humanitat ganz zusagende
and ihn daher befriedigende Stellung, in welcher er auch fur seine

ihm friih lieb gewordene und lieb gebliebene Psychiatrie das er-

sehnte Feld der Thatigkeit fand. Seine grosse Herzensgiite, seine

Pflichttreue traten ganz besonders bei der Behandlung Armer und
bei der Pflege der Irren zu Tage. Es ware ihm peinlich gewesen,
denken zu mftssen, dass seinerseits irgend Etwas, was zum Wohle
der Kranken dienen konnte, unterlassen sei. In der Irrenanstalt,

welche damals noch mehr als jetzt Pflege- als Heilinstitut war,
war das no restraint-System allerdings noch nicht eingefiihrt.

Aber von mehr als nach damaligen Ansichten noch notwendiger
Isolierung und Strenge, geschweige von Inhumanitat bei der Irren-

behandlung, konnte bei einem milden, wohlwollenden und so edel

gearteten Manne wie Lorent nicht die Rede sein, und wenn in

einzelnen Fallen strengere Massregeln des Zwanges in Anwen-
dung kommen mussten, so waren sicher lediglich die damals noch
aosserst mangelhaften Lokalitaten und ungeniigenden Einrichtungen
des Gebaudes die veranlassenden Ursachen. Wie ihm religidser

Trost und Belehrung an Kranke Herzens- und Gewissenssache
schienen, so leistete er ganz besonders auch alien Bestrebungen,
tief Gesunkene wieder zu brauchbaren Gliedern der menschlichen
Gesellschaft zu machen, eifrigst Yorschub. Alle Hlilfebediirftigen

fanden an ihm einen warmen, stets hiilfsbereiten Freund.
Bis zum Jahre 1864 blieb Lorent in dieser Stellung des
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dirigierenden Arztes der Krankenanstalt and zwar der intemen
Abteilung derselben und der Irrenanstalt, trat dann aber vornehm-
lich auch in Rttcksicht auf die eigene Gesundheit, nachdem er

eine schwere LungenentzOndung tiberstanden, welche aber doch fur

seine spftteren Jahre noch verhftngnisvoll werden sollte, indem eine

stete Neigung zu chronischen Katarrhen nachblieb, von dieser

Stellung zurtick and beschrftnkte sich auf die Privatpraxis, welche

er auch als Arzt der Krankenanstalt zwar hatte einschr&nken

miissen, aber nie ganz aafgegeben. Wahrend er als Anstaltsarzt

vornehmlich mit Yorliebe die Psychiatric gepflegt hatte and dieser

Neigung nanmehr entsagen musste, wandten sich jetzt seine Be-
strebungen ganz besonders einer neuen Wissenschaft, der dffent-

lichen Gesundheitspflege zu. Teils in Rticksicht auf die Gesund-
heit, teils aber auch um ftir diese neue Aufgabe, welche er sich

gestellt, eine sichere Basis zu gewinnen, untemahm er eine l&ngere

Reise nach England und diese war in Wahrheit wesentlich mit-

bestimmend ftir seine Plane and far die neaen Studien, ftir welche

er in seiner anstrengenden and seine Zeit ganz in Anspruch
nehmenden Thatigkeit auf der Krankenanstalt nicht die genflgende

Zeit gefunden hatte. In England lernte er die neuen Methoden
und grossartigen rationellen Einrichtungen ftir die Assanierung der

Stadte kennen und brachte als neu die Behandlungsmethode der

subcutanen Anwendung von Arzneimitteln mit.

Er kehrte von England zurttck mit dem Plane und dem festen

Willen, Alles, was er in den dortigen Stadten gesehen und was
den Gesundheitszustand der Bewohner derselben gehoben, auch in

der Vaterstadt zur Anwendung bringen zu lassen. Und wenn er

in dieser Zeit die Tagesarbeit der Praxis vollbiacht, dann sam-
melte er in den Abendstunden Freunde um sich, suchte sie far

seine Plane und Ideen zu gewinnen, hielt ihnen Vortrag, weckte
auch in ihnen das Interesse for die neue Wissenschaft und wirkte

in der Presse f&r die Notwendigkeit der Ausftthrung seiner Vor-
schlage. Die Behdrden leisteten den Anregungen zu Verbesserun-

gen in unseren sanitaren Einrichtungen bereitwilligst Vorschub.

Namentlich in Uebereinstimmung mit dem verstorbenen BOrger-
meister Pfeiffer, dem Vorsitzenden der Kommission des Senats fur

das Medizinalwesen und ftir die Sanitatsbehdrde und im Verein

mit Kollegen und Mitgliedern der BOrgerschaft wurde der Verein
fOr offentliche Gesundheitspflege ins Leben gerufen. In demselben
hielten Lorent oder auf seinen Anlass Freunde, die er zu bestimmen
bestrebt war, Vortrage aber die verschiedensten Gegenstande,

z. B. aber die Luft im Allgemeinen und aber die Luft in den
Schulen, ttber den Boden und seine Schadlichkeiten fttr die Gesund-
heit, aber Offentliche allgemeine Wasserleitung, aber die Cholera
in Bremen etc. etc. Dass im Jahre 1873 zur Zeit des Heran-
nahens dieser Weltseuche eine genaue Untersuchung aller H&user
der Stadt von sachkundiger Seite vorgenommen wurde, war die

Folge seines unablassigen Drangens auf Abstellung aller das Wohl
der Bewohner schadigenden Unzutraglichkeiten in Haas and Hof
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(torch Loft, Boden and Trinkwasser. Fttr die Untersuchung des
Letzteren, reap, des Wassers der Leitung and der offentlichen

Brannen, der wichtigsten Nahrangsmittel, z. B. der Milch, fand

sich die Gelegenheit auf dem Laboratorium der Sanitatsbehdrde.

Vor Allem beschaftigte Lorent auch die Frage der Kanalisation

der Stadt, welche damals kaum in noch unvollstandiger Weise in

den neuen Stadtteilen begonnen war, in sehr langsamem Tempo
fortgesetzt wurde und erst jetzt zu rationeller Ausflihrung kommen
zu 8ollen scheint. Seinem Drftngen gelang es vornehmlich auch,

dass filr die Durchftthrung einer allgemeinen Kanalisation and der

Abfahr das Urteil eines auswartigen Sachverstandigen, des Bau-
meisters Hobrecht, eingeholt wurde. Von der Thatigkeit des Ge-

sundheitsrates and der Sanitfttsbehdrde and Lorent's inbesondere,

an dem Offentlichen Gesondheitszastande der Stadt gaben die Be-
richte des Gesondheitsrates und Lorent's als seines Referenten

Rechenschaft. Die 6 ersten Berichte sind fast ausschliesslich aus
seiner Feder hervorgegangen, wahrend der in diesem Jahre er-

schienene Bericht ttber die Jahre 1883—1886 das Ergebnis der

Arbeiten der einzelnen Mitglieder des Gesundheitsrates ist, nach-

dem sich die Notwendigkeit der Arbeitsteilung herausgestellt hat.

Aber weder die Praxis allein noch auch die Stellung als Mit-

glied and langjahriger Vorsitzer des Gesundheitsrates konnten
seiner Arbeitslust and seinem Arbeitsdrange genttgen, er blieb auch
gleichzeitig noch wissenschaftlich und schriftstellerisch thatig und
beteiligte sich an der Bewerbung am den Preis ttber die Frage
der subcatanen Injektionen. Dass derselbe nicht ihm, sondern
eioem anderen Bewerber zuerkannt wurde, war kein Beweis eines

geringeren wissenschaftlichen Wertes seiner Arbeit, sondern hatte

lediglich darin seinen Grund, dass Lorent seine Beobachtungen
und Versuche in den letzten Jahren vor dem Erscheinen der Schrift

nicht in gleichem Masse hatte fortsetzen und den neuesten Be-
obachtungen Anderer nicht hatte folgen, dieselben nicht kontrollieren

konnen, als anfangs, als er noch die Stelle des dirigierenden

Arztes der Krankenanstalt bekleidete. Unbestritten ist Lorent
einer derjenigen deutschen Aerzte, welche die subcutane Methode
zueret in Deatschland gettbt haben.

Wie das Kinderkrankenhaus wesentlich Lorent seine Grttn-

dung verdankt, so war er auch bei der Errichtung des evangeli-

schen Diakonissenhauses , einer Kranken- und Lehranstalt fttr

Schwestern zugleich, in erster Reihe beteiligt. Auch die Leitung
dieser Anstalt iibernahm er in den ersten Jahren ihres Bestehens
und als die Raumlichkeiten noch beschrankt, die Zahl der Insassen

cine geringe war, waren es vornehmlich alte Unheilbare, welchen
er gerne Aufnahme gewahrte. Es hatte ihn frtther jederzeit tief

bekflmmert, wenn er aus der grossen Krankenanstalt die Unheil-

baren wegen Mangel an Platz hatte entlassen und in ihre friiheren

kfimmerlichen Verhaltnisse zurttckkehren lassen mttssen. Als nach
mehrjahrigem Bestehen dieser Anstalt das grdssere, jetzige

Ditkonissenhaus fertiggestellt war, die Zahl der Kranken ansehn-
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lich zunahm, ttberliess Lorent die Leitung and die Behandlung der
Kranken jiingeren Kraften.

Aber auch die Grttndung eines Asyles fftr Unheilbare and
Sieche war jederzeit ein Lieblingsgedanke Lorent's gewesen, and
eine solche Anstalt sollte er auch noch entstehen sehen and mit
seinem sachkundigen Rate dem Ausschuss fur den Bau und die

Einrichtungen der Anstalt zur Seite stehen. — Dank der Opfer-

willigkeit eines jetzt Verstorbenen war ein Kapital von 200000 M.
zur Verftigung gestellt und damit alien die Griindung einer solchen

Anstalt hindernden Schwierigkeiten abgeholfen. Das Bremer
Siechenhaus kann in jeder Beziehung als mustergiltig angesehen
werden und mebrfach schon sind von anderen Stadten Deutsch-
lands die Plane zur Ansicht behufs Errichtung ahnlicher Institute

erbeten worden.
Als langjahriges Mitglied und Vorsitzender des Gesundheits-

rates hat Lorent eine umfangreiche, vielseitige und segensreiche

Thatigkeit entfaltet, und wenn Bremen unter alien Stadten des
deutschen Vaterlandes sofort als eine derjenigen, in welcher die

Lehren und Grundsatze einer rationellen Gesundheitspflege die

sorgfaltigste Beachtung gefunden, genannt wurde, so ist dies

Lorent's unbestrittenes Verdienst. Neben alien in Bezug auf

sanitare Schadlichkeiten erforderliehen Untersuchungen fiel ihm
auch die Abfassung der Mehrzahl aller von den Gerichten ver-

langten Gutachten und Obergutachten des Gesundheitsrates zu.

Werden jetzt und spater die Namen der einsichtigsten Hygieniker
aufgezahlt, so wird der seinige als einer der Ersten und Tttchtig-

sten in der Reihe nicht fehlen, verfttgte er doch fiber reiche Kennt-
nisse auf dem Gebiete der Hygiene und war er unablassig bemftht,

dieselben zu bereichern und dann ungesaumt bei dem bereit-

willigsten Entgegenkommen unserer BehOrden praktisch zu ver-

werten.

Alle Kongresse fQr dffentliche Gesundheitspflege, alle Aus-
stellungen auf dem Gebiete der Hygiene warden von ihm besucht,

und kaum heimgekehrt in die Vaterstadt und in seinen Wirkungs-
kreis, gab er sowohl mttndlich in arztlichen Kreisen, namentlich
im arztlichen Vereine, wie durch Schrift und Druck in der Presse
Rechenschaft von seiner reichen wissenschaftlichen Ausbeute. Was
er zu Nutz und Frommen seiner Vaterstadt geschafit, wird bleiben

und der Dank derselben dauert, auch nachdem sein Wort ver-

stummt, die Feder seiner Hand entsunken, flber das Grab hinaus.

„Die Stadt bessem, macht ein ewiges Gedftchtnis." Lorent wusste,

dass seine Saat nicht nutzlos ausgestreut und wieder vergehen,
sondern dass sie aufkommen werde, nachdem er sich einsichtige,

in seinem Sinne weiter arbeitende Schuler herangebildet und dass,

wenn auch die eigene Rede verstummt, dennoch in seinem Sinne
fortgearbeitet werde. So ist denn sein Name in unserer Stadt
in Wahrheit das Symbol einer umfassenden segensreichen Thatig-

keit geworden.

Pas alte Wort „Wer will, ist Meister des Geschicks* hat
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sicii wie so oft bei energischen Charakterftn and ernstem Willen

auch bei Lorent bewahrheitet. Er zahlte von Jugend auf nicht zu
den kraftigen und kdrperlich gesunden Naturen and auch im
sp&teren Alter traten wiederholt emstere Leiden bei ihm auf,

welche er, so drohend sie auch schienen, glQcklich durch eine ein-

fache, sehr geregelte, auf Abhftrtung zielende Lebensweise glttck*

lich flberwand. Er wollte sich nicht besiegen lassen durch kdrper-

liches Leid! Und wie sein Kflrper ihm mehrfach emste Sorgen
bereitete, trafen sein Herz schwere Schl&ge. Sein Lebensweg war
keineswegs ein stets nor von Rosen bestandener Pfad. Auch in

solchen schweren Zeiten tiefster Bekfimmernis verlieh der feste

Wille ihm Kraft. Wie er alles Gate in Demut, so hat er alles

Schwere mitWQrde and Gleichmut getragen. „Am besten pflegen

Trost and Hoffen im Schweiss der Arbeit aafzublfthen." Er fand

trotz seines ausgepr&gt weichen Sinnes bei aller tiefen Traaer
Kraft zur Thatigkeit in seinem Berufe and seinem Amte. Beruf
and Wissenschaft waren seine hOchsten Giiter. Vom Arzte ver-

langte er ein gates Herz and warmes aufrichtiges Interesse far

die leidende Menschheit, and wie er beides vonAnderen verlangte,

bewies er es selbst in seinem ganzen Leben, im arztlichen Berufe
and in jeder Stellang, za der ihn das Vertrauen der Behdrden and
seiner Mitbtlrger berief. Wie jeder edle Mensch stellte er hohe
Ansprflche an sich selbst, blieb dabei milde and nachsichtig gegen
Andere, war pflichttreu im Berufe and in seiner amtlichen Thatig-

keit, and warde ein Vorbild far AUe, welche das Glttck hatten mit
ihm arbeiten za kOnnen and ihm naher treten za dtirfen.

Wer za Lorent's n&heren Freanden sich rechnen konnte, der
erkannte ihn im engeren Yerkehre daheim and ganz besonders auf

Reisen in seiner ganzen Liebenswtlrdigkeit and Herzlichkeit, dem
gab er sich in seiner vollen Offenheit, sprach, wie es ihm urns

Herz war, aufrichtig and, wenn es sein masste, auch ernst and
streng, aber stets wieder mild and nachsichtig, eher entschuldigend

als verurteilend. „Der Kampf urn das Dasein hat Manches ge-
ftndert im Yergleich za meiner Jugendzeit," so pflegte er wohl
kopfschttttelnd and betrdbt za sagen. Wenn die Reisen, welche
er liebte, auch vornehmlich in wissenschaftlichem Interesse unter-

nommen warden, so sch&tzte er gleichgesinnte Begleiter and war
ein ebenso eifriger and gelehriger SchfUer aafVersammlangen and
wissenschaftlichen Kongressen, wie ein Bewonderer der herrlichen

Natur in der Alpenwelt and ein geselliger Gast im Kreise der
Freonde. Mancher Freondschaftsbond war auf frOheren Reisen
geschlossen, welcher dauernd far das Leben geworden. Es be-
ktlmmerte ihn tief, wenn er die Zahl der Freonde sich lichten

sah, welche er auf seinen Reisen gerne aofgesucht, and deren
Yiele ihm in Freandschaft verbunden geblieben waren and ihm
neben dem warmen Herzen auch Herberge far gelegentliche Einkehr
bewahrten. Wie aus seiner Seele gesprochen lauten die folgenden

Strophen eines Freondes and Kollegen:
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Anf alien guten Wegen,
Die mieh dM Leben ffinrt,

Hat manch ein sehdn begegnen
Die Reife mir geziert.

Und manch ein gran Gehege
Zog mich znm Rnh'n heran,
Doch war der beat

1

der Wege
Yon Mensch zn Menaoh die Bahn.

Dai war ein gates Wandern,
Der Zng yon mir zn Dir:
Vergiss Dn nieht den andern,
Den Weg Ton Dir zn mir!

Sprechen wir jetzt zum Schlusse dieser Lebensskizze unser

Urteil ilber den entschlafenen Kollegen and Freund, so lautet

dasselbe

:

Lorent war eine durchaus edel angelegte Natur, ein echter

Aristokrat T6n Geist und Gesinnung, ein Mann von fast unbe-

schr&nkter Arbeitslust and Arbeitskraft, von hohem PflichtgeftthI,

von viclseitigem reichen Wissen und gediegener praktischer Bildang,

ein humaner gewissenhafter Arzt, ein Berufsgenosse, der hoch auf

die Ehre des ftrztlichen Standes hielt und Gleiches yon Andern

schatzte und verlangte, ein treu und aufrichtig liebender Gatte

and Vater und ein zuverlassiger Freund 1 Alles sichert ihm bei

den trauernden Seinen, bei Kollegen und Freunden ein dauemdes
Andenken, in unserer Stadt wird urn seiner segensreichen Thfltig-

keit und urn seiner Sorge fur das Offentliche Wohl willen far lange

Zeit und bei Yielen sein Name dauernd in dankbarer Erinnerung

fortleben.
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Ueber die Hartschaligkeit von Samen.

Von F. Nobbe.

Bei Keimkraftprafungen von Kultursamen begegnet man
haufig Kdrnern, naraentlich Papilionaceen, Mimoseen, Gannaceen.
Ranunculaceen u. a., welche demWasser als Lebenserreger wider-

stehen. Sie quellen nicht auf, bewahren vielmehr im Wasser jahre-

lang ibre frische Farbe, Hftrte and Lebensffthigkeit.

Die Aufquellung ist aber der erste (mechanische) Akt der
beginnenden Keimung, dem erst die Losung and Umbildung der
Reservestoffe als zweites (chemisches) und die Entwickelung des

Embryo als drittes (plastisches) Stadium des Keimprozesses nach-

folgen. Durch die Quellung erlangt der Same nur dasjenige Vo-
lamen wieder, welches er bereits frtther, ausgewachsen, einmal

besessen, bevor die das Reifen begleitende Schrumpfung sich voll-

zogen hatte. Dies ist der Grand, weshalb die Samenhaut beim
Aafquellen nicht platzt, obgleich das Volumen des Samens dadurch
bisweilen auf das mehrfache vergrdssert wird. Nur solche Samen,
deren Testa aus irgend einem Grunde ihre Elastizit&t eingebtisst

hat*), weisen nach der Aufquellung klaffende Hautrisse auf.

An der Schrumpfung and nachmaligen Aufquellung nehmen
alle Gewebe des Samen: Halle, Endosperm und Embryo, Anteil,

wenn auch in sehr ungleichem Masse. Bei den Schmetterlings-

bliitlern quillt am st&rksten das Endosperm, welches hier vielfach

auf eine sehr diinne Lamelle reduziert ist. An den Samen des
Wiesenklee besteht die eigentliche, aus den Integumenten der

Samenknospe hervorgegangenen Samenhiille aus 3 verschiedenartigen

Scbichten : einer pallisadenformigen Oberhaut, gebildet aus langen,

radial gestreckten Zellen, bedeckt von der Guticula; darunter eine

Reihe von
?
Saulenzellena : kurzen, abgestumpft kegelfOrmigen (nach

aussen verjiingten) Zellen mit weiten Intercellularraumen, und einer

dritten, luftftihrenden Parenchymschicht. Die nun folgenden 2 Zell-

lagen gehdren zwar streng genommen so wenig zur Samenhtille,

wie zum Embryo, sind vielmehr entwicklungsgeschichtlich, weil im

*) Z. B. der Samen stachelfruchtiger Schneckenkleearten (Medicago
arabica, denticulata etc.), welche als wKletten

a bei der Wasche ftberseeischer

Scbafwollen gewonnen und in den Handel gebracht werden.

Oktober 1889. XI, 19
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Embryosack entstanden, Endosperm, durfen aber funktionell der

Halle zugerechnet werden. Dieser Endospermkdrper ist von einer

einzelligen proteinfaaltigen Epidermis bedeckt, und seine Zellw&nde
sind so m&chtig verdickt, dass kaum ein Lumen fibrig bleibt.

Die sekundftre Membran besteht jedocb hier nicht aus Zellstoff,

wie beim Dattelsamen, noch aus Amyloid, wie bei Tropaeolum,
Balsamina etc., sondern aus Pflanzenschleim. Die radiale Breite

des „Schleim-Endosperm&" (Tschirch) ist im lufttrockenen Kleesamen
5rtlich etwas variabel, sie bildet eine 2—8 Zellreihen starke La-
melle, welche am Riicken der Kotyledonen 8—10 Mikromillimeter

breit ist, wahrend die von ihr nach aussen belegene SamenhOlle,

einschliesslich der Epidermis des Endosperms, eine Breite von

etwa 60 mmm besitzt. Die prim&ren Zellw&nde des Endosperms
sind lufttrocken nicht erkennbar wegen ihrer dem trockenen

Schleime gleichen Lichtbrechung ; beim Wasserzutritt wird der

Schleim fltissig, das Endosperm dehnt sich — besonders stark

iiber der Fl&che der Samenlappen — am freiliegenden Querschnitt

bis zumVierzigfachen*) seiner ursprtinglichen Breite aus
f

wobei zugleich die primaren Membranen sichtbar werden. Die
gleicbzeitige Radialstreckung der eigentlichen Samenhiille, ein-

schliesslich der Epidermis des Endosperms, betr&gt nur etwa
19 Prozent. Der Vorgang der Quellung des Endosperms verlauft

beim Wasserzutritt mit grosser Geschwindigkeit Ueberrascht von
der Gewalt und Grosse dieser Dehnungserscheinung habe ich die

betreffende Partie als die ^Quellschicht" der SamenhOlle be-

zeichnet, und auch G. Haberlandt**) fasst ihre Funktion in &hn-

lichem Sinne auf, wahrend H. Nadelmann***) in erster Linie ihre

Bedeutung als Reservestofftrager betont wissen m6chte: mit Recht
bei denjenigen Samengattungen, wo das Schleimendosperm eine

grdssere Machtigkeit besitzt. Bei Trifolium liegt der Schwer-
punkt zweifellos in der mechanischen Aktion ; als Reservestofftr&gcr

ist das Endosperm seiner geringfiigigen Masse halber, obgleich der
Schleim wahrend der Keimung konsumiert wird, von untergeordneter

Bedeutung. Wohl aber fungiert es als Wasserreservoir.

Im unverletzten Samen kann die Dehnung der Quellschicht

so betrachtliche Dimensionen nicht erreichen, da die minder dehn-
bare pallisadenfOrmige Epidermis des Samen die Expansion des

Endosperm nach aussen beschrankt, wie die ihrerseits aufquellen-

den Samenlappen seiner Ausbreitung nach innen widerstehen.

Durch den Widerstand, welchem die Quellschicht so begegnet,

wird sie in eine starke Spannung versetzt; sie presst das auf-

genommene und vermoge des hohen endosmotischen Aequivalents

der Schleime immer neu nachgesogene Wasser in die Samenlappen
und den Embryo, scheint Uberhaupt eine bedeutsame Wirkung auf

*) Nobbe und Hanlein, Landw. Vers.-Stationen Bd. 20 (1876) S. 71.

**) G. Haberlandt: Die Schutzeinrichtungen in der Entwiokelung der

Keimpflanren. Wien 1877.
*) H. Nadelmann: Ueber die Schleimendosperme der Leguminosen-

namen. Ber. d. dtsch. botan. Gesellsoh. VII. 1889. S. 248.
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die Bildungsvorg&nge im keimenden Embryo auszutiben. Erbsen,

Bohnen, Eleesamen, welche man vor der Quellung vorsichtig ihrer

Testa beraubt, keimen nicht oder mangelhaft; das Wurzelchen
verkrummt, die Kotyledonen werden schleimig, missfarben and
fallen h&ufig der F&ulnis anheim.

Die Thatsache, dass manche Samen die Quellung ver-
sagen, hat ihre Ursache einfach darin, dass die Aussenflttssigkeit

nicht zu der Quellschicht hinzudringen vermag. Der Sitz des Wider-
standes findet sich nicht in der wachsartigen Cuticula, deren Ent-
fernung ohne Einfluss bleibt; er ist vielmehr in einer abnormen
Beschaffenheit der pallisadenf6rmigen Epidermis zu suchen. Die
geringste Verletzung derselben hat zur Folge, dass ein vielleicht

seit Monaten oder Jahren im Wasser ruhender Samen in wenigen
Stnnden aufquillt und alsbald das KeimwOrzelchen hervorstreckt.

Zwar ist auch, wie man sich leicht iiberzeugt, das schwammige
Zellgewebe des Nabels, sowie die Mikropyle, wohl gar in noch
hoherem Grade, als die Samenhtille, der Wasserzufuhr gtinstig,

allein diese Pforten erweisen sich oft ganzlich unwegsam. Manche
Samen tiberstehen ein stundenlanges Sieden, Frost, die Einwirkung
starker S&uren und Alkalien ohne Ver&nderung ihrer Farbe, Grttsse

und nachmaligen Keimungsf&higkeit.

Wir haben die nach dem Abschluss der Keimprttfung (bei

Papilionaceen am 10. Tage) ungequollen im feuchten Keimbett
verbliebenen Samen als „hartschaliga bezeichnet, zum Unter-

schiede von dem Verhalten „hartkochender" Erbsen, welches in

der Unloslichkeit des Legumins der Kotyledonen begrdndet durch
Zufuhr von Kali oder Phosphorsfture zu heben ist.

Intensitat und Dauer der biologisch wie kulturell bedeut-

samen Hartschaligkeit der Samen wird fiir den Wiesenklee (Trifol.

pratense) bekundet durch folgende Ziffern. Die betreffenden (noch

fortlaufenden) Versuche dauern jetzt bis 12 Jahre. Sie umfassen
66 Muster verschiedenster Herkunft, welche, far einen internationalen

Anbauversuch bestimmt, aus Deutschland, England, Holland, Belgien,

Schweden, Norwegen, Ungarn, Russland bezogen waren. Die Samen
wurden in destilliertem von Zeit zu Zeit erneuertem Wasser bei

20° C. aufbewahrt. Von je 2X &00 Kflrnern fanden sich nach
10 Tagen noch ungequollen:

Maximum Minimum Durchschnitt aller Proben
54,2 2,5 14,58 Prozent.

Der weitere Verlauf der Quellung an den rfickst&ndigen

Samen in 8—12 Jahren war nun folgender: Es quollennach:
im 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Jahre. Sumroa.

Maximum 21,8 5,2 1,8 1,0 2,5 1,2 1,9 1,7 0,6 1,2 0,6 0,3 — Pros.
Minimum 0,5 0,1 — — — — — — — — — — — „
Durchschn. 5,930 1,036 0,553 0,256 0,365 0,223 0,212 0,183 0,140 0,122 0,132 0,100 9,252 „

Von den im Durchschnitt aller Proben nach 10 Tagen riick-

st&ndigen 14,58 Prozent der Kdrner sind also am Schluss des e r s t e n
Jahre s imMittel noch 40,67 Proz. (5,93 Prozent der ursprttng-

lich angesetzten Kerner) nachgequollen. Nach Verlauf von 12 Jahren
bleiben immer noch 5,33 Prozent aller Versuchssamen hart zurttck.

19*
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Auf Grand meiner ersten diesbeziiglichen Versuche hatte ick
vorgeschlagen,*) ein Drittel der „hartschaligen" Samen als in
Jahresfrist mutmasslicb nachquellend dem ermittelten Keimprozent
zuzurechnen. Dieser Vorschlag ist jedoch unhaltbar geworden
angesichts der weiten Grenzen, in denen die Nachquellung bei

verschiedenen Posten von Kleesamen sich bewegt. In obigenVer-
suchen waren in ein em Falle nur 2,4 Prozent, in einem andern
90 Prozent der hartschaligen Samen in Jahresfrist aufgequollen.

Andauernde Eultur schwacht dieResistenz der Samenhtille,

wenn auch nicht in wenigen Generationen, wie etwas sanguinisch
vermeint worden. Samen wildwachsender oder seltener angebauter
schmetterlingsblfitiger Krauter, Waldbaume und Str&ucher sind
ungleich hartnackiger, als die des Wiesenklee. So waren bei an-
dauernder Lagerung in destilliertem Wasser noch unge quo lien:

nach 10 Tagen nach 1 Jahr na<*h 9 Jahren
Trifoliam pratense**) 14,52 8,65 5,68 Prozent

w hybridum 84,00 26,00 11,00 „
„ repens 58,22 44,60 28,13 „
„ agrarium 78,50 8,50 „
„ arvense 82,00 5,50 1,50 „

Medicago media 39,90 12,90 0,75 „
Melilotus alba 95,00 86,50 48,93 „
Vicia cracca .. 61,15 53,67 43,36 „— sepium 83,75 58,73 8,80 „
Lathyrus pratensis 72,25 20,00 1,00 „
Astragalus glycyphyllos 97,10 95,70 „
Sarothamnus scoparius 95",86 88,96 68,17 „
Ulex europaeus 55,25 29,25 „
Laburnum vulgare***) 98,50! 98,50! 94,50 w !

Cytisus nigricans 96,25 75,50 11,53 „
„ falcatus 65,00 35,00 „
Ein besonderes Interesse gewahrt ein jetzt 16 Jahre fort-

laufender Versuch mit Samen von Robinia pseudacacia. Von
2 Proben verschiedener Herkunft wurden am 13. April 18 74 je

400 Korner in Wasser gebracht. Nach Verlauf von 2 Jahren
fanden sich bei Nr. I 70,50 Prozent gequollen, davon 36,75 Prozent
gekeimt, 33,75 Prozent gefault; bei Nr. II 84,5 Prozent gequollen,

davon 48,25 Prozent gekeimt, 36,25 Prozent gefault. In der Folge
sind nun Jahr fiir Jahr einzelne der ruckstandigen 29,5 bezw. 15,5
Prozent nachgequollen und zur grosseren Halfte gekeimt, nftmlich

im Jahre:

1876 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 s.^TSaSe
I. 2,50 1,25 1,25 0,75 0,50 0,75 0,25 0,25 0,25 0,25 1,50 0,25 1,00 0,25 11,00 Pros.

II. 2,00 1,00 0,75 0,75 1,75 1,25 1,00 0,50 0,50 0,25 0,25 10,00 „
so dass jetzt, Oktober 1889, noch 18,5 bezw. 5,5 Prozent der

•) Nobbe, Handbuch der Samenkunde. 1876. S. 603.

**) Die in den letzten Jahren an hiesiger Versuchs-Station gepruften
800 Handelssamen yon Trifolium pratense haben im Durchschnitt (in 10 Tagen)
7,916 Prozent, im Minimum 0, im Maximum 59,25 Prozent Hartschaligkeit
ergeben.

***) Die Hulsen dieses Goldregen waren am 19. November (1880) im
akademischen Forstgarten zu Tharand geerntet. Sie waren samtlich geoffnet,

und die noch festsitzenden Samen waren bereits vielem Regen und mehrfachem
Froste bis zu — 6 ° C. ausgesetzt gewesen

!
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Samen so frisch and gesund erscheinen, als w&ren sie unmittelbar

vom Baume gepflQckt.

Ein Einfluss des Klimas auf die Ausbildung der Samenhtille

ist in dem Detail der obigen Klee-Versucbe nicht ersicbtlicb ge-

worden. Das Alter der Samen verandert deren Hartschaligkeit

nor in geringem Masse. Wobl aber ist diese Eigenschaft ein

Schatzmittel far die Lebenskraft des Keiraes. 10 Jahre alte Klee-

samen von ursprflnglich 12 Prozent Hartschaligkeit wurden nach
dem Aossehen sortiert in frische and altersbraane Korner. Letztere

quollen in 12 Stunden sftmtlich auf, fanlten jedoch ausnahmslos;
die ersteren erwiesen sich zu 48 Prozent hartschalig, von den
52 Prozent quellender Samen keimten 41 Prozent normal, nnd nur
11 Prozent fielen der F&ulnis anheim. Auch sonst bietet die Re-
sistenz der Samenhtille Vorteile ftlr die Erhaltung der betreffenden

Ptlanzengattung ; sie hindert die vorzeitige Keimung in ungiinstigen

Perioden; sie erh&lt im Boden einen reichen Bestand an Keimen
fur Jahre unfruchtbarer Samenprodnktion. Putensen fand auf dem
Raame eines Quadratmeters Ackerboden bis zu 25 cm Tiefe 40 000
entwicklongsf&hige Samen. 3

") Es sind dies nicht ausschliess-
lich hartschalige Samen. Die Natur gebietet liber eine Fiille von
Hiilfsmitteln, vorzeitige Entwickelungen zu verhindern. Manche
Samengattungen sind mit einem sehr spftrlichen oder tr&gen Fer-

mente zur Umbildung der Reservestoffe ausgestattet; andere treten

in die Reife mit einem ftusserst unvollkommenen Embryo, der einer

langwierigen Vorbereitung der Ausgestaltung bedarf u. s. w. Wohl
aber gehOrt die h&ufige Erscheinung hierher, dass nach einem
Waldbrande die Lichtung sich im Nachjahre mit Besenpfriemen
(Sarothamnus scoparius) reich bestockt. Mogen durch das Boden-
feuer Millionen schlummernder Samen verkohlt werden, manche in

einer gewissen Tiefe ruhenden werden durch die Hitze nur ober-

tiachlich betroffen werden, ohne dass der Embryo, den nunmehr
der nachste Regentropfen zur Entwickelung bringen kann, verletzt

wttrde. Nicht in Hartschaligkeit der Samen begrflndet ist das
plotzliche Erscheinen der Tollkirsche (Atropa Belladonna) an Orten,

wo eine Bodenverwundung (Wegebau etc.) stattfand, wie es an
den waldigen H&ngen der Umgebung Tharands regelm&ssig zu

beobachten ist; denn diese Beerensamen entbehren der Pallisaden-

schicht ; in Wasser gebracht ruhen sie durchfeuchtet und mOgen
im Waldboden einen Umtrieb iiberdauert haben, bis die den Sauer-

stoflzutritt begGnstigende Blosslegung ihre Entwickelung anregte.

Fflr die Kulturzwecke ist die Hartschaligkeit der Samen le£g-
lich unerwtin8cht. Dem Landwirt ist mit einem energisch und
gleichmassig keimenden Saatgut gedient. Nachziigler unterliegen

der Gefahr, vom Vorwuchs unterdrtickt zu werden, erzeugen giin-

stigen Falles die unliebsame Zwiewttchsigkeit. Was aber gar erst

auflauft, nachdem das Feld im Fruchtwechsel anderen Kulturarten

einger&umt worden, trftgt einfach den Gharakter des „Unkrautsa .

*) Hannov. land- und forstw. Vereimblatt 1882.
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kesondere Schwierigkeiten bereitet die Hartschaligkeit der

Samen dem sogen. Wagnerschen Futterbau, der filr die sterilsten

Bodenarten die ortlich wildwachsenden ausdauernden Wicken, Platt-

erbsen, SUssholztragant etc. zur Kultur beranziehen will ; desgleicben

der Einfiihrung des neuerdings for armen Sandboden so warm
empfofclenen Stachelginsters (Ulex europaeus). Das g&rtnerische

Verfahren, edlere Samen beregter Natur anzuschneiden, ist

bier selbstredend ausgeschlossen. Man hat wohl die hart-

schaligen Samen vor der Aussaat mit Schmirgelpapier angerieben.

Auf Grund gelungener Versuche habe ich empfohlen, Saatmaterial

dieser Art mit hartem, gesiebtem Flusssande von gleichm&ssiger

Kornelung (Samen : Sand = 1 : 4—5) zu mengen und das Ge-

menge lose in einen Sack gefQllt mit einem Holzschl&gel s t a r k zu be-

arbei ten. Sand and Samen werden zusammen ausgesftet. Bei derar-

tigen Y ersuchen mit a b s o 1 u t unquellbaren Lathyrus pratensis fanden

sich unter den wieder ausgelesenen Samen 3 Prozent zerschlagen,

2 Prozent halbiert, bei 3 Prozent klaflften die Kotyledonen aus-

einander. Von den 95 in Wasser gebrachten Samen quollen in

10 Tagen 91 auf und lieferten 87 sehr sch5ne Keimlinge; nor

4 Prozent blieben hartschalig. Neuerdings ist filr den gleichen

Zweck in Halle a. S. eine Maschine konstruiert worden, welche als

wirksam empfohlen wird.
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Merkwiirdige Blitzschlage.

Von Dr. L. H&pke.

There are more things in heaven and earth,

Than are dreamt of in your philosophy.

Shakespeare.

Jeder Blitz ist eigentlich merkwiirdig. Keiner gleicht dem
andern, da die Umstande des Entstehens eines jeden sowie die

Wirkungen immer verschieden sind. Der Blitz lasst sich nicht

unter selbstgewahlten Bedingungen beobachten, man muss ihn

nehmen, wie er kommt. Er ist, wie Voltaire sich ausdruckt, ein

hoher Herr, dem man nur mit grdsster Vorsicht sich nahen darf.

Mit Vorliebe schlagt der Blitz in die hdchsten Tflrme und allein-

stehende Mlihlen. Wenn er in Bremen den St. Ansgarii-Turm am
haufigsten getroffen hat, so ist ihm in Obernenland eine auf der

Wiese stehende Heugabel nicht zu niedrig gewesen, deren Stiel er

in Atome zersplitterte. Er trieb in Gegenwart von Zeugen am
Abend des 18. Mai 1888 einige Quadratfuss Pflastersteine auf der

Obern&trasse Bremens in die Tiefe and schlug ein anderes Mai in

eine SanddOne am Flussufer, nm die QuarzkOrner zu schmelzen

und zu einer Blitzrdhre zu verglasen. Er magnetisiert das Eisen,

hat das Geld im Beutel und den Degen in der Scheide ge-

schmolzen. Die mit Sensen oder Schaufeln nach Hause eilenden

Feldarbeiter sind ebenso haufige Opfer des Blitzes als die auf

unseren grasreichen Ebenen weidenden Kiihe und Pferde. Zundend
oder mit kalten Schlagen fahrt der Blitz bald im Zickzack, bald in

Fl&chenform, seltener als ratselhafter Feuerball daher, urn Leben
und Eigentum zu vernichten. Die Endursache aller vielgestaltigen

elektrischen Erscheinungsformen im freien und gebundenen Zu-
stande ist uns ganzlich unbekannt, und noch immer gilt das Wort
Sir William Thomsons: „Tell me what Electricity is, and JM1 tell

you everything else*. Jedenfalls bedarf die Blitzfrage eines fort-

gesetzten Stadiums.

In dem Ostem 1881 erschienenen Programm der Realschule

in der Altstadt Bremen habe ich unter dem Titel „Beitr&ge zur

Physiographie der Gewitter" liber Blitzschlage, Gewitter und Blitz-

ableiter vornehmlich im Wesergebiet ausMhrlich berichtet. Nach-
stehend beschranke ich mich afiein auf die Blitzschlage, von denen
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ich die merkwflrdigsten aus dem seither gesammelten Material

hervorhebe. Die vorgefiihrten Wirkungen des Blitzes sind teilweise

von mir selbst beobachtet, oder von Augenzeugen und zuveii&ssigen

Gewahrsmannern festgestellt, einige auch der in neuerer Zeit 80

sehr bereicherten Litteratur entnommen, sofern sie neue Gesichts-

punkte darboten. Ferner habe ich einige Darstellungen von Blitz-

schlagen, namentlich aus alterer Zeit, der Vollstandigkeit wegen
aus dem genannten Programm aufgenommen, da dasselbe nicht in

den Buchhandel gelangte, und ebenso wie die vom Naturwissen-
schaftlichen Verein herausgegebenen Sonderabdrticke bald nach
dem Erscheinen vergriffen war. Die folgenden Mitteilungen haben
den Zweck, zur Verhtttung von Gewitterschaden an Gut und Leben
beizutragen, weshalb ich einige allgemeine Bemerkungen iiber

Gewitter und Blitzschlage in unseren Gegenden vorausschicke,

deren Kenntnis bei Anwendung von Schutzmassregeln, sowie bei

Errichtung von Blitzableitern nicht wohl entbehrt werden kann.

Die mittlere Anzahl der jahrlichen Gewittertage betragt fttr

Bremen nach den seit 1829 angestellten meteorologischen Beobach-
tungen 14. Das gewitterreichste Jahr 1837 hatte 24, das gewitter-

Srmste 1864 nur 4 Gewittertage. Vom Mai an beginnt mit der
steigenden Sommerwftrme auch ein rasches Steigen der Gewitter-

thatigkeit, die mit dem Maximum der Temperatur im Juli auch
ihren Hdhepunkt erreicht. Auf die Monate Mai, Juni, Juli und
August fallen 80 Prozent der samtlichen Gewittertage des Jahres,

von denen der Juli allein es durchschnittlich auf 4 bring! Die
Wintermonate November, Dezember, Januar und Februar sind da-
gegen gewitterarm und bringen es zusammen durchschnittlich im
Jahre nur zu einem Gewittertag. Wahrend nach dem Binnenlande
unseres Nordwestens hin die mittlere Anzahl der jahrlichen Ge-
wittertage zunimmt, nimmt sie nach der NordseekUste hin ab.

Beispielsweise hat das LeucbtschiflF „Weser" durchschnittlich jahr-

lich 10, Norderney 11, Bremen 14, Ltineburg 17, Hannover 20
und Gottingen 24 Gewittertage. Im grossen Ganzen verhalt sich

dagegen die jahrliche Regenmenge umgekehrt, indem sie von der
Meereskaste nach dem Oberlande hin abnimmt. Irgend eine Ab-
hangigkeit der Anzahl der Gewitter in unserer Gegend von der
Sonnenfleckenperiode hat sich bislang nicht auffinden lassen. Gegen
diese Abhangigkeit spricht auch die erhebliche Verschiedenheit in

der Anzahl der Gewitter benachbarter Orte, die nach gleicher

Instruktion beobachten. Nach Angabe des Professors von Bezold
soil das Maximum der Sonnenflecke dem Minimum der zQndenden
Blitze entsprechen. Noch bestimmter geben im gleichen Sinne die

belgischen Meteorologen an, dass in den Jahren des Flecken-

minimums die jahrliche Anzahl der Gewittertage in Brttssel durch-
schnittlich 19, in der Periods des Maximums dagegen nur 15 be-

tragen soil. Bei alien statistischen Zusammenstellungen hat sich

bislang flir uns nur die allgemeine Regel auffinden lassen, dass
auf gewitterreiche Jahre gewitterarme folgen, und bei hinreichend

langer Periode stets eine Ausgleichung in der Zahl derselben folgt.
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Professor Rarsten, Holtz, von Bezold and L. Weber haben fttr das

nOrdlicbe Deutschland, Sachsen and Bayern eine Zanabme der

zttndenden Blitzschlftge nachgewiesen, welcbe hier seit 1860 sich

auf das doppelte and sogar dreifache gemehrt haben, obne dass

eine Vermehrung der Gewitter stattfand. Die letzteren sind also

„giftiger" geworden. Fast immer sind es lftndliche Gebftnde mit

Strohbedachung, die abbrennen. Die Zunahrae ist nach den Landes-

teilen sehr verschieden, and aach hier sieht man Flut and Ebbe
wechseln. Ffir die Zanabme der vermehrten Blitzgefahr werden
verschiedene Grande angegeben. Zunftchst ist die fortschreitende

Entwaldang, welche far das Kdnigreich Sachsen z. B. in den letzten

fQnfzig Jahren mehr als 10 Prozent betrug, nicht ohne Einflass

geblieben. Aach die zanehmende Verwendang des Eisens bei Ge-
bftuden and Mascbinen aller Art hat entschieden dazu beigetragen

die Blitze anzuziehen. Andries sacht diese vermehrte Blitzgefahr

durch den Staub in der Atmospb&re zu erklaren, den die gesteigerte

Maschinenthatigkeit and der aasserordentlich gewachsene Verkehr
erregt. Dann mttsste aber die Gefahr in England and vor allem

in der Umgebung Londons and Manchesters am meisten gewachsen
sein, was jedoch nicht der Fall ist.

Die meisten Gewitter treten bei westlichen Winden auf, wo-
bei der Sttdwest vorherrscht; sehr selten kommen Gewitter aas

Norden oder Osten za ans. Far die Schutzbedttrftigkeit der Ge-
bftade sowie fttr Aufstellang des Blitzableiters ist diese Thatsache

von Wicbtigkeit Von den beiden Hauptformen Wftrme- and Wirbel-

gewitter, welche sich anterscheiden lassen, sind die ersten im
Wesergebiet am hftufigsten. Sie treten gewfthnlich in der wftrmsten

Tageszeit zwischen ein and fttnf Uhr Nachmittags auf, Ziehen mit
wenigen Blitzschlagen meist schnell vorttber and wiederholen sich

mitanter nach kttrzerer oder lftngerer Pause an demselben Tage. Je
hftafiger aber diese meist lokal beschrftnkten Gewitter auftreten, desto

geringer pflegt ihre Intensitftt za sein. Die selteneren Wirbel-

gewitter Ziehen meist in breiter Front tiber weite Lftnderstrecken

and richten zaweilen grosse Verheerangen an. Benzenberg be-

schreibt ein solches Wirbelgewitter in Gilberts Annalen, welches

zwischen 8 and 9 Uhr morgens in den Rheinmttndangen entstand

and am 11 Uhr in Minden anlangte. In 27s Standen legte es

gegen 300 Kilometer zarttck, wobei der Blitz aaf einem Gttrtel

von 120 Kilometer Breite grosse Verheerangen anrichtete and
anter anderen in den Niederlanden, der Rheinprovinz and West-
falen in etwa 30 Kirchtttrme einschlug.

Bei der nachstehenden Aaswahl sind besonders die Blitz-

schlftge berticksichtigt, welche mit Blitzableiter versehene Gebftade

trafen. Solche Fftlle sind sehr geeignet, das Vertrauen des

Publiktnn8 in den wirksamen Schatz dieser segensreichen Erfindang

zu erschttttem. Eine genaae Untersacfaang dieser Blitzschlftge hat

immer noch ergeben, dass die Ableitung nicht vorschriftsmftssig

konstroiert war, oder dass der Anschluss an spftter angelegte

Dampfheizungen, Gas- and Wasserleitangen fehlte. Sodann habe
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ich die Fftlle hervorgehoben, wo dasselbe Geb&ude wiederholt ge-
troffen wurde. Hier waren also die fllr das Einschlagen des
Blitzes giinstigen Bedingungen vorhanden and konnten demnach
aufgesucht werden. Endlich habe ich noch einige zuverlassige

Beobachtungen der merkwiirdigen Kugelblitze, sowie deren ver-

suchte Erklarung aufgenommen.

Blitzschlftge in Pulvertiirme.

Die Berichte ttber die durch Blitzschlage frtiherer Zeiten in

Bremen verursachten Unglttcksfalle nehmen einen grossen Teil der
Chroniken von Renner, Peter Koster and dem BOrgermeister von
Post ein. Nach dem in unserer Stadtbibliothek befindlichen

Manuskript des letztgenannten Chronisten wurde Bremen zwischen
1585 and 1754 von 28 heftigen Gewittern heimgesucht. Die da-

dorch veranlassten Unglttcksfalle waren urn so ftthlbarer, als die

Stadt damals nicht mehr als 20000 Einwohner zablte. Vorzugs-
weise warden die Kirchtttrme und Befestigungswerke vom Blitze

getroffen, weil sie durch ihre Hohe and Lage alle anderen Ge-
baude ttberragten and durch ihre Kupfer- oder Bleibedachung dem
elektrischen Strahl das vorzttglichste Anziehungsobjekt darboten.

Zu den schlimmsten Katastrophen gehOren die durch den Blitz

verursachten Zerstorungen der seit dem Jahre 1534 vollendeten

festen Tiirme oder Zwinger, in denen die Pulvervorrate, Pechkranze,

Brandkugeln und anderes Kriegsmaterial aufbewahrt wurden, die

damals eine wohleingerichtete Republik nicht entbehren konnte.

Am 9. Juni 1624 wurde der Zwinger am Osterthor durch den
Wetterstrahl getroffen, die darin lagernden 80 Tonnen Pulver and
30 Tonnen Salpeter angezttndet, und das starke Bollwerk, das
sogar den Neid benachbarter Fttrsten erregt hatte, in die Luft

gesprengt. Dreizehn Menschen wurden dabei erschlagen und viele

Hauser auf der Marterburg, sow?e an der Osterthor-, Bucht- und
Sandstrasse beschadigt. In derselben Weise wurde am 5. August
1647 der „fir&utigamu genannte Turm zu St. Stephani vom Blitze

zerstOrt und mit ihm das daneben liegende Zucht- und Werkhaus.
Auch das letzte Bollwerk, die „Braut", welche zwischen der

grossen und kleinen Weser an der Stelle des jetzigen Arbeits-

hauses stand, hatte ein gleiches Schicksal Dieses mftchtige Kastell

war 165 Fuss hoch, hatte 12 Fuss dicke Mauern und einen inneren

Durchmesser von 90 Fuss.

Den 22. September 1739 gegen halb zwei Uhr morgens, „be-
rtthrte der Wetterstrahl die Braut, welche durch Explosion der

Pulvervorrate dergestalt zerschmettert wurde, dass kein Stein auf

dem anderen blieb." In der fiber diesen Ungliicksfall erschienenen

Monographic werden 32 Personen aufgezahlt, rdie in einem Augen-
blicke gesund, tot und zugleich unter den Trttmmern begraben
waren. u Zehn Gebaude, drei an der Weserbrttcke befindliche Schiff-

mtihlen, sowie zwei Brttckenjoche wurden zerstort, die Martini-

und Paulikirche nebst mehr als hundert Hauser der benachbarten
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Strassen in der Alt- and Neastadi warden beschadigt. Nach diese*

Explosion hdrte das Gewitter sofort auf, ein wolkenbruchartiger

Platzregen folgte und half die zahlreichen Brftnde ldschen, die

darch das Umberscbleudern brennender Stoffe aaszubrechen drobten.

Die Zahl der veranglQckten Personen war verhaltnismassig gering,

da zur Nachtzeit in der damals abgesperrten Festang jeder Ver-

kehr stockte. Weit farchtbarer dagegen war die Zerstdrung, als

am 18. Aagost 1779 der Blitz in das Pulvermagazin zu Brescia

einscblag and 2000 Zentner Palver zur Explosion brachte. Diese

Katastrophe totete gegen 3000 Menscben und legte l
jz der volk-

reichen Stadt in TrUmmer.

Blitzschlage in Kirchtiirme and Kirchen.

Von den TQrmen Bremens hat der hdchste, der nahezu
100 Meter hohe Turin der St. Ansgariikirche, welcher mit 170
Zentner Kupfer gedeckt ist, den Blitz am haufigsten angezogen.

Aktenm&ssig sind 13 Blitzscblage festgestellt, die den Turm trafen;

„viele aber sind aufzuzeichnen vergessen," wie vor hundert Jahren

die Chronik meldet. Fast immer nabm der Blitz denselben Weg,
wenn auch seine Wirkungen je nach der elektrischen Energie des

Scblages jedesmal verschieden waren. Er fuhr von der Turmspitze

fiber das Kupferdach nach den ausseren ZifFerblattern und von

diesen durch Metallstangen nach der in der Kirche unter der

Orgel hangenden Uhr, urn von hier in Spriingen zur Erde zu ge-

langen. Scbon am 9. September 1585 schlug der Blitz in den
Turm, der erst fttnf Jahre spater ganz vollendet wurde. 1647,

den S.April, brannte die durch Blitzschlag entztLndete Turmspitze,

von der nur unter grosser Gefahr die brennenden Teile entfernt

und geloscht werden konnten. Nach dem Bericht der Bauherren

der Kirche, Bfirgermeister Tidemann und Aeltermann Rodowe wurde
am 6. September 1755 nachmittags der Turm in einer Viertel-

stonde zweimal vom Blitze getroffen, wobei der erste Schlag nach

der Uhr unter der Orgel fuhr. Als nun verschiedene Leute her-

beieilten, um die Beschadigung zu sehen, erschlug der zweite Strahl

einen Mann im Innern der Kirche in der Nahe der Orgel und ver-

letzte mehrere andere. In der Nische des Orgelbodens befindet

sich noch jetzt unter den Worten „Eben Ezer" eine Inschrift,

welche sich auf dies Ereignis bezieht. Als 1746, 1755, 1756 und
1770 weiter schadigende Blitzscblage gefolgt waren, liessen die

genannten Bauherren auf den Rat des Arztes Reimarus in Ham-
burg im August 1771 am Turm einen Blitzableiter anbringen.

Derselbe gehdrt somit zu den altesten, die in Europa aufgerichtet

warden.
Nachdem Franklin im Juni 1752 den bekannten Versuch mit

dem Drachen angestellt hatte, errichtete er im September des-

selben Jahres auf seinem Hause den ersten Blitzableiter, be-

stehend aus einer Metallstange, deren unteres Ende er in den

Brunnen fQhrte. Damit ist bewiesen, dass Franklin schon die
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Kotwendigkeit einer guten Bodenleitung erkannte. In Earopa
wurde 1760 der Leuchtturm Eddystone an der englischen Kttste

zuerst mit einem Ableiter versehen, als der fruhere holzerne Turm
in Folge eines Blitzschlages abgebrannt war. 1769 erhielten die

St. Pauls Kathedrale zu London und die Jakobikirche zu Ham-
burg Blitzableiter. 1775 versah man bereits in Holland Schiffe

mit Blitzableitern. Reimarus gab 1769 und 1778 zwei viel ge-

lesene Schriften ttber den Blitz heraus, und wurde dadurch filr die

Anordnung der Anlagen in Norddeutschland massgebend. Leider

hielt er das Ausmttnden der Leitung dicht unter der Erdober-
flache flir gentigend, indem er gefahrliche Explosionen befiirchtete,

wenn der Blitzableiter mit einer Erdplatte im Grundwasser endete.

Seine Vorschlage bewirkten aber gerade das, was er verhindern

wollte, und seine lrrtttmer wirken noch fort bis auf den heutigen

Tag. Da einem grossen Teile der alteren Blitzableiter des Nord-
westens die Erdplatte fehlt, welche ausserdem vom Grundwasser
umspttlt sein sollte, so dtlrfen wir uns nicht wundern, wenn der

Blitz an solchen fehlerbaften Anlagen noch fortwahrend Schaden
anrichtet. Flir minder heftige Blitzschlage reicht diese Anordnung
mitunter auch wohl aus, namentlich wenn starker Regen den Boden
durchweicht und zum guten Leiter der Elektrizitat gemacht hat
Fehlerhaft war es auch, den Blitzableiter des Ansgariiturmes, der

aus einem zwei Zoll breiten Kupferblech bestand, erst am Ende
des Kupferdaches beginnen zu lassen.

So fuhr der Blitz denn auch wiederholt noch in den Turm
der Ansgariikirche. Als dies 1846, den 26. Juni morgens gegen
11 Uhr geschehen war, bemerkte man nach einer Stunde an den
bald auch in weiter Entfernung sichtbaren Rauch, dass die Holz-
teile der Spitze brannten. Mit grosser Mfthe wurden von mehreren
herbeigeeilten BQrgern und einem Schornsteinfeger, der in dem
Gebalk emporkletterte, der Brand geldscht. Die spater angestellte

Untersuchung ergab, dass die obere Kupferkappe, welche die Helm-
stange umkleidete, keine Verbindung mit dem Kupferdache hatte.

Der Blitz war hier abgesprungen, hatte die Holzteile entzQndet,

den Ableiter zum Teil heruntergerissen und an vielen Stellen

durchlochert. Ein StQck des letzteren, welches sich im physikali-

schen Kabinet der Realschule befindet, ist von dickem Kupferblech,

hat ein starkes Niet und unter demselben ein rundliches Loch von
5 mm Durchmesser, dessen Rand auf beiden Seiten abgeschmolzen
ist. Neben dem Loche ist ein 3 mm hohes Kupferkorn, einer

Thrane ahnlich, angeschmolzen ; ein Teil des Kupfers ist offenbar

verdampft. Die Leitung reichte also nicht aus, die ihr durch das
kupferne Dach zugeftihrte grosse Menge Elektrizitat im Erdboden
zu verteilen, weshalb sie teilweise zerstdrt wurde. In Folge dieser

gliicklich vorttbergegangenen Gefahr wurde zwar die Ableitung iiber

das ganze Kupferdach bis zur Spitze gefiihrt, aber die eigentliche

Quelle des Unfalls, der hohe Widerstand, den die ungenflgende
Erdleitung der abfliessenden Elektrizitat entgegensetzte und deren
Aufstauung bewirkte, wurde noch nicht entdeckt. Erst als im
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Juli 1862 innerhalb wenigerTage in der Kirche wiederholt gering&

Besehftdigungen durch Blitzschl&ge vorgekommen waren, beschloss

man die Erdleitung zu untersuchen. Beim Nachgraben ergab sich

denn, dass dieselbe kaum einen halben Meter Tiefe batte and auf

den trockenen, mit Knochenresten ehemaliger Grabst&tten ange-
fQllten Boden obne Erdplatte endete. Der Kupferschmied
Nescher ftlhrte nan die Ableitnng in drei breiten Kapferstreifen,

die sich beim Eintritt in den Boden von der Haaptleitang ab-

zweigten, bis auf „zwdlf Fuss" Tiefe, wo sie aber auch das Grund-
wasser nicht erreichten. Wegen der vor etwa 36 Jahren erfolgten

Anlage einer Dampfheizung in der Kirche wurde durch das
mftchtige Rdhrensystem derselben die Wirksamkeit des Blitz-

ableiters ebenfalls stark beeintrftchtigt, and so der Turm St. Ansgarii

noch einmal getroffen.

Am Freitag, den 10. Oktober 1884 hatte das Barometer in

Bremen den niedrigen Stand von 744 mm, and der Wind die bei

Gewittern gewohnliche Richtung aus SQdwest. Kurz vor vier Uhr
nachmittags erfolgte ein starker, mit Schlossen untermischter Regen,
der die Loft verfinsterte. Wenige Minuten nach vier Uhr durch-

zuckte piatzlich ohn$ jeden Vorboten ein einziger Blitz das Firma-
ment, dem der Donner unmittelbar folgte. In der Umgebung der

Ansgariikirche hatten verschiedene Beobachter den Blitz als eine

grosse, blendend weisse Kugel wahrgenommen ; anderen Personen
kam es vor, als ob die Strasse mit einer zuckenden Flamme er-

fttllt sei. Weiter entfernt wollte man einen breiten Zickzackstreifen

gesehen haben, der ins nachste Geb&ude einzuschlagen schien.

Der Blitz wurde von dem an der Turmmauer herunter geftthrten

Blitzableiter aufgefangen. Da dieser aber in etwa 26 m Hflhe Gber
dem Erdboden zwei scharfe Biegungen machte, am das Dach des

der Kirche angebauten Hauses zu umgehen, spaltete sich der

elektrische Strahl hier in zwei Teile. Der Hauptstrahl fubr an
dem kupfemen Ableiter herunter und schmolz an der einen Kante
I bis l 1

/* m vom Erdboden das Kupfer. Weiter oben an der

Trennungsstelle des Strahls liess sich noch eine grdssere Schmelz-

8telle von 12 cm an der Kante erkennen. Der zweite Strahl ver-

folgte die Spur des frttheren Blitzableiters, der fast senkrecht

herabfQhrte, und von dem noch jetzt die zahhreichen starken Nagel
in der Mauer vorhanden sind. Gleich unterhalb der Teilungsstelle

zertrfimmerte dieser schw&chere Strahl das vorspringende Gesimse
aus Sandstein und hdhlte den n&chsten in der Mauer liegenden

Quaderstein aus. Die TrQmmer beider aus Portasandstein be-

8tehenden Mauerteile von Nuss- bis Faustgrdsse warden auf das

Dach eines an der anderen Seite der Langwedlerstrasse stehenden

zweistdckigen Hauses geschleudert, wo sie noch Blumentdpfe durch-

ldcherten. Beim Fortschreiten erreichte der Strahl die im Hause
des Kirchendieners befestigte Dachrinne, urn an derselben herab-

zufahren. Diese mtlndete an der vorderen Ecke des Hauses in

den Strassenkanal mit einer zweiten Rinne, die das Regenwasser
des Vordergiebels abf&hrte. Die nnteren Mtindungen beider Rinnen
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waren in einer L&nge von 35 cm vOllig zusammengedrttckt und
weiter hinauf an den mit dem Mauerwerk verbundenen Stellen

vielfach durchlftchert. Da die Beschadigungen in entgegengesetzter

Weise wie am Blitzableiter von unten nach oben hin abnahmen,
bo traten hier wahrscheinlich die Wirknngen des sogenannten
Rttckschlages hervor, urn so mehr, alsauch eine zolldicke schwere
Sandsteinplatte, die den Kanal bedeckte, zerschmettert wurde.
Ihre Trttmmer flogen in einem hohen Bogen zebn Schritte weit

nach dem Turm bin auf das Dach eines dem Hause angebauten
Schuppens and zerscblugen mebrere Pfannen.

Die Erscheinungen des im gewdhnlichen Leben wenig be-

achteten Rttckschlages erklaren sich in folgender Weise. Die in

der Gewitterwolke vorhandene Elektrizitat ttbt nach alien Seiten

hin eine verteilende Wirkang aus, indem sie die gleichnamige
Elektrizitat der Umgebung abstdsst, die ungleichnamige anzieht.

Wasser and Metallmassen, die dieser Influenzwirkang besonders
unterliegen, laden sich daher an der Oberflache mit derjenigen

Elektrizitat, welche der der Wolken entgegengesetzt ist, wahrend
die gleichnamige abgestossen und in den Boden getrieben wird.

Die pldtzliche Ausgleichung der starken Spannung durch den Blitz

lasst die zuriickgedrangte gleichnamige Elektrizitat ebenso pldtzlich

wieder an die Oberflache zurttckstrdmen, ura den Gleichgewichts-

zastand herzastellen. Das Hervorbrechen des elektrischen Fluidums
aus den Bodenschichten wird RQckschlag genannt and ist die Ur-
sache mancher sonst nnerklarlichen Erscheinungen. Das Abspringen
eines Teils des Blitzes von dem Ableiter des Ansgariiturms hatte

seinen Grund in den scharfen Biegungen desselben, sowie in dem
hohen Widerstande, den die ungenttgende Erdableitung dem elek-

trischen Funken entgegensetzte. Teile des mehrfach zerstdrten

Kupferstreifens von 4,5 cm Breite und 1,5 mm Dicke, vftllig ge-

schwarzt und vielfach durchldchert, befinden sich in meinem Besitz.

Die Ldcher lassen sich dadurch erklaren, dass das Kupfer an dieser

Stelle nicht ganz rein war, daher leichter schmolz und verdampfte,

indem es dem elektrischen Fluidum einen gr5sseren Widerstand
darbot. Die alte Leitung wurde noch in demselben Monat durch
eine solide Kupferstange von 10 mm Durchmesser ersetzt. Wegen
des tiefen Grundwasserstandes ist eine eiserne Rdhre, wie sie als

Abessinierbrunnen gebrauchlich ist, bis 9,5 m Tiefe hinabgetrieben

und hat den Strang der kupfemen Leitung aufgenommen. Die
letztere ist mit dem verzinkten Eisenrohr von 2 Zoll Durchmesser
verlOtet, und wird das ganze von 1,5 m Grundwasser umspahlt.
Trotz der angeftthrten Mangel hat der alte Blitzableiter dennoch
grosses Unheil verhiitet, welches ein Brand des machtigen Balken-
werkes im Ansgariiturme verursacht haben wtlrde.

Der auf dem hdchsten Punkte des ehemaligen DQnenrQckens
erbaute St. Petri Dom hatte frtther zwei TQrme, von denen der
unvollendete siidliche 1638 wegen schlechten Fundaments einstiirzte.

nOrdliche Turm hatte eine mit Kupfer gedeckte schlanke
de und gait als der hflchste und schdnste Turm Nieder-
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saehsens. Nachdem schon 1482, 1553 and 1638 das nWetter^
hier eingeschlagen, und Turm und Kirche jedesmal nur mit grosser
Anstrengung sich hatten erbalten lassen, fiel dieser Turm dem Blitze

zum Opfer. Am 4. Februar 1656, vormittags 9Uhr, wurde er bei

Sturm und Schneegestober vom einem „Donnerschlaga getroffen,

dem, wie bei der Zerstdrung der „Braut," kein weiterer folgte.

Erst gegen Mittag bemerkte man das aus der Kupferhfille bervor-

brechende Feuer. Bald flogen die Kupferplatten mit Geprassel
heranter, und das brennende Holzwerk fing an, sich nach ver-

schiedenen Seiten zu neigen. Ala gegen ein Uhr die Turmspitze
auf das Kirchendach fiel und die Sparren anzilndete, war das
ehrwiirdigste und alteste Bauwerk Bremens mit Vernichtung bedroht.

Die Aufregung war so gross, dass der versammelte Senat, die

„Wittheit" die Thore der Stadt schliessen liess. Erst am folgenden Tage
worde man Herr des Feuers, welches den Turm bis auf das Mauer-
werk zerstdrt hatte. Bei der 1888 begonnenen Wiederherstellung
der beiden Tiirme zeigten sich noch so erhebliche Brandsch&den
an dem Gem&uer, dass dasselbe bis zum zweiten Geschoss abge-
brochen werden musste. Dem auf der provisorisch angebracht
gewesenen Spitze befindlichen Blitzableiter muss auch die Erdplatte

gefehlt haben, da bei einem Gewitter im Sommer 1861 der grosse
vergoldete Speer, welcher als Auffangespitze diente, von einem
Blitze heruntergerissen wurde. Der Speer wird vom Kiister noch
aufbewahrt. Die dafttr neu aufgesetzte speerfdrmige Spitze konnte
ich durch die Gilte des Herrn Dombaumeisters Salzmann beim
Abbruch des Turms im Oktober 1888 untersuchen. Sie war von
Kupfer, ungef&br 24 cm lang und stark vergoldet, zum Teil aber
mit einem schwarzen Ueberzuge versehen, der beim Behandeln mit
Salpetersaure verschwand. Offenbar hatte der Blitz die Spitze ge-

troffen, das Gold verdampft und das Kupfer in schwarzes Kupfer-
oxyd verwandelt. Schmelzspuren konnte ich am Blitzableiter

nicht auffinden, dagegen war die eiseme Stange der Wetterfahne
stark magnetisch. Ob sie diesen Magnetismus durch das Herab-
fabren des Blitzes oder auf anderen bekannten Wegen erhalten

hatte, lasse ich dahingestellt Eine Schwftrzung der vergoldeten

Spitze durch Blitzschlag ist haufiger beobachtet worden. In zwei
Fallen, die in den Schriften des Naturwissenschaftlichen Vereins
far Schleswig-Holstein beschrieben sind, nimmt Professor Leonbard
Weber an, dass das Kupfer durch die Goldschicht diffundierte und
sich oxydierend auf dem Golde niederschlug. Der eine Fall er-

eignete sich am 8. Sept. 1879 auf einem mit zwei Blitzableitem

versehenen Hause in Siiderdithmarschen, der andere am 20. Juli

1881 auf der kaiserlichen Werft zu Kiel. Herr Dr. Hausmann
hier glaubt jedoch diese F&lle wie den obengenannten ungleich

einfacher erklftren zu k5nnen, und seiner Auffassung schliesse ich

mich an. Wenn unter der Oxydschicht noch Gold vorkommt, so

ist das Gold von dem oberen Teile des Ueberzugs verdampft, und
das zurttckgebliebene Kupfer der Goldlegierung hat sich als Oxyd
auf der unteren Goldschicht niedergeschlagen, deren Kontinuitat
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also vollkommen erhalten blieb. Bei dem Blitzschlage, welched

am 5. Mai 1881 auf Ulrichs Werft zu Vegesack sich ereignete

und weiter unten besprochen werden wird, wurde der vergoldete

Kupferkonus der Auffangestange aufgerissen, amgebogen und eben-

falls ge8cbwftrzt. Diese Spitze zeigt genau dasselbe Verbalten wie

es Weber beschreibt, indem bei Anwendung von Salpeters&ore das

Gold hervortritt. Daraus ergiebt sich, dass das Vergolden der

Spitzen gftnzlich unntitz ist. Die eiseme Auffangestange sollte

einen aufgeschraubten, m&glichst soliden Eonus von Kupfer er-

halten, dem eine kurze Platinspitze von 10 cm L&nge aufgelOtet ist.

Den 17. Mai 1644, abends 61/2 Uhr, schlug das „Wetter"
gleichzeitig in die Ttirme der Ansgarii-, Martini- und Wilhadikirche,

welche letztere an der Stelle der jetzigen Bdrsenpassage stand.

Der Turm der Stephanikirche wurde 1698, den 26. November,
nachmittags 6 Uhr von einem Blitze getroffen, der das Gebalk in

Brand setzte. MerkwQrdiger Weise ldschte nach der Chronik ein

zweiter Strahl denselben wieder aus. Von Herrn Heinrich Klatte hier

babe ich die Mitteilung erhalten, dass vor Iftngeren Jahren ein mit

Stroh gedecktes Haus eines Landwirts im Dorfe Horn bei Bremen
durch den Blitz in Brand gesetzt wurde, den auch ein zweiter,

bald folgender Blitzschlag lOschte. Der Physiker Benzenberg
berichtet dasselbe Verhalten in Gilberts Annalen von der Kirche

zu Xanten. Eine Erklarung dieser Thatsachen versuche ich im

Folgenden. Nach Melsens verdichtet der von der Wolke mit un-

geheurer Geschwindigkeit zur Erde flberspringende elektrische

Funke die Luft, die er vor sich hertreibt zu einem fftrmlichen

Geschoss oder Luftprojektil. Triflft nun ein zweiter Blitzschlag

gleich darauf die brennende Stelle, so kann das Luftprojektil ein

Erl&schen der Flamme bewirken, um so eher, wenn ein Regenguss
mitwirkt. — Die Stephanikirche sowohl wie die Liebfrauenkirche

wurden noch wiederholt vom Blitze getroffen. Letztere z. B. am
14. Juli 1755 nachmittags halb ein Uhr, wobei unter der Orgel

ein Kirchenstuhl zerschlagen und gleichzeitig mehrere H&user am
Markte beschftdigt wurden. Anfangs Juni 1886 fuhr der Blitz in

den Ableiter des Liebfrauen Turms neben der EingangsthUr. Da
der Erdwiderstand fttr das elektrische Fluidum zu gross war,

sprang dieses in Meterhdhe von der Leitung ab und sprengte ein

StUck Sandstein aus der Mauer heraus. Augenzeugen sahen an

dieser Stelle einen m&chtigen blendenden Strahl herausfahren, der

den ganzen Platz am Liebfrauen Kirchhof erleuchtete.

Ein ahnlicher Fall ereignete sich am 3. Mai 1885 nachmittags

2 Uhr an dem Blitzableiter der Rembertikirche. Hier sprang der

Blitz ungefahr zehn Meter iiber dem Erdboden von dem Kupfer-

seile ab, das an der ausseren Seite des Turmes heruntergefQhrt

ist, um durch das ausserordentlich dicke Mauerwerk nach einem

Arm der Gasleitung auf der Empore zu kommen. Aeusserlich

war die Mauer von dem verdampften Kupfer griinlich gefarbt,

wahrend auf der innern Seite neben dem Gasarm ein losgesprengtes

SteinstUck den Weg des elektrischen Funkens bezeichnete. An
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dieser Stelle, wo auch das Kupferseil verbogen war, batten die

Nachbaren einen intensiven blauen Dampf bemerkt. Glttcklicher

Weise gingen die beiden letzten Blitzschlage, die zur Zeit des

Gottesdienstes den Besuchern hatten gefahrlich werden konnen,

obne weitere Schadigung vorttber. Fur alle Kirchen-Verwaltungen

sind beide Vorkommnisse jedoch eine dringende Mahnung, den
Blitzableiter mit gut leitender Erdplatte zu verseben, sowie den
Anschluss mit der Gas- nnd Wasserleitung herstellen zu lassen.

„Auf so gliickliche Umstande ist ftir die Zukunft nicht immer mit

Sicherheit zu recbnen," wie Herr Branddirektor Stude in seinem
Bericht fiber den letzten Blitzschlag an die vorgesetzte BehOrde
mit Recht hervorhob.

Da die Notwendigkeit dieses Anschlusses bis vor einigen

Jahren in technischen Kreisen bestritten wurde, so ftihre ich aus

Meidingers trefflicher Scbrift fiber Blitzableiter, (Karlsruhe 1888),

nocb einige Falle an, welche zeigen, wie namentlich Gasrohren
die Blitzableiter majorisieren und ihre Wirkung beeintr&chtigen.

1863 wurde die St. Paulskirche zu London wahrend des Gottes-

dienstes getroffen. Der Blitz verliess die Leitung ftinf Fuss liber

dem Boden und durchbohrte die vier Fuss dicke Mauer, urn in das

n&chste Gasrohr zu gelangen. Verscbiedenen Personen, die liber

dem Gasrohr sassen, welches unterhalb des Eirchenbodens gelegt

war, blieb die Uhr stehen in Folge der Magnetisierung der Stahl-

teile durch den elektrischen Strom. Einen ganz abnlichen Fall

berichtet der Telegraphen-Ingenieur Brooks von der Kirche zu
Newhaven in England. Dort verliess der Blitz den Ableiter, um
gegen fine 6 m entfernte Gasrohre zu fahren, wobei er eine 50 cm
dicke Mauer durchbrach. — Nach dem Bericht des P. Secchi,

Direktors der Sternwarte in Rom, wurde der Blitzableiter des

Tonnes zu Alatri am 2. November 1871 dreimal getroffen, indem
die Entladung von dem Blitzableiter nach dem 10 m entfernten

Robr der Wasserleitung sich richtete. Der Boden auf dieser

ganzen Strecke wurde bis zur Tiefe von 70 cm ausgefurcht, das

Robr auf 80 cm L&nge zerrissen, und die Bruchstiicke weit weg
geschleudert. Die vergoldete Kupferspitze der Auffangestange war
auf 3 cm geschmolzen, wahrend die ganze Hbrige Blitzleitung

unverletzt blieb. Secchi schliesst aus diesem Vorfall, dass man
die Oberflache der Erdleitung nicht gross genug nehmen konne,

and dass nahe Wasser- und Gasleitungen mit dem Blitzableiter

verbunden werden mtissen.

Eine Vermehrung der Blitzgefahr durch solche Rohrleitungen,

sowie durch alle Metallmassen im Innem eines Gebaudes ist augen-
scheinlich. Zwischen den Gas- und Wasserfachmannern, die dem
Anschluss der Blitzableiter entgegen waren, sowie zwischen den
Architekten und Ingenieuren, die ihn befUrworteten, scheint in

letzter Zeit eine Verstandigung angebahnt zu sein. Auch der
elektrotechnische Verein zu Berlin hat sein Gutachten dahin ab-

gegeben, dass der Blitzableiter mit der in demselben Hause be-

findlichen Gas- und Wasserleitung metallisch verbunden werden
Oktober 1889. XI, 20
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tttass. t)er Anschluss hat an einer zug&nglichen Stelle Voir dem
Eintritt der Gas- and WasserrOhren in den Hauptmesser zu er-

folgen. In Hamburg sind nach dem Berichte des Direktors Dr.

Voller niemals Beschadigungen durch den Blitz an der Wasser-

kunst und ihren Rohrleitungen vorgekommen, ebensowenig an den

Gasrohren, obgleich das Netz der letzteren nicht weniger als

45 Meilen lang ist. Allerdings diirfen metallische Rohrleitungen

nie durch isolierende Substanzen an dem Zusammenstosse je zweier

ROhren gedichtet werden, oder man muss durch AuflOten von

Metallstreifen far eine ausreichende metallische Verbindung samt-

licher Teile sorgen.

Die meisten Kirchtflrme der Christenheit warden im Laufe

der Jahre vom Blitze getroffen. Herrliche Bauwerke sind durch den

Brand vernichtet oder schwer beschadigt, weil sie nicht mit einem

Blitzableiter versehen waren; ich nenne hier aus Bremens N&he

nur die alte Stiftskirche zu Bassum. Dieselbe war im romanischen

Stil erbaut und durch einen 250 Fuss hohen Turm ausgezeichnet,

der 1797 vom Blitzstrahl getroffen, vOUig niederbrannte. Andere

Gotteshauser sind jetzt zwar mit einem Blitzableiter versehen, der

aber haufig genug ohne Erdplatte endet Bei noch anderen ist

die Leitung seit langen Jahren nicht nachgesehen und mitunter

dermassen beschadigt, dass sie nicht als Ableiter, sondern eher

als Zuleiter des Blitzes dient. Beinahe unglaublich ist es, dass

es Orte giebt, wo Kirchen durch Blitzschlag abbrannten, auf deren

Neubau heutigen Tages dennoch ein Blitzableiter fehlt Von

weiteren Kirchen, die meines Wissens ohne Blitzableiter waren

und beim Gewitter beschadigt wurden, will ich noch die Kirche zu

Scharmbeck erwahnen, die jedoch nach dem Blitzschlag vom Som-

mer 1868 einen Ableiter erhielt. Ferner traf im Juli 1886 ein

Blitz den Turm, die Kirche und die nahegelegene Rektorschule zu

Wittmund, deren vielfache Beschadigungen ich bald nachher auf

einer Reise nach Spiekeroog in Augenschein nehmen konnte. —
Ende Juli dieses Jahres wurden Turm und Kirche zu Heiligenfelde

bei einem Gewitter arg mitgenommen. Die mit Schiefer gedeckte

Turmspitze war ohne Blitzableiter und wurde nach dem Bericht

meines Gewahrsmannes, Herrn B. derartig beschadigt, dass sie

abgetragen werden musste. Mit vieler Mtthe nur konnte man mit

einer Spritze dem ausgebrochenen Brande beikommen, der mit

Hilfe eines heftigen Platzregens noch zeitig geldscht wurde. Das

Kirchendach sah aus, als ob es zerschossen ware, da mehr als die

Halfte der Pfannen zersplittert und herabgeworfen oder aus der

Lage gerflckt war. Durch die heftige Erschiltterung waren Stellen

der Mauer abgesprengt, und mehrere Leute im benachbarten Wirte-

hause sogar von ihren Sitzen zu Boden geworfen, — Alios in

einem Bruchteil einer Sekunde. Die letztgenannten Wirkungen
dttrften sich am leichtesten als Folgen des Rttckschlags erklaren

lassen.
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TotuHg und Verletzung von Personen durch Blitzschlaj}

in Kirofaen.

Die vier folgenden Falle, in denen Geistliche w&hrend des

Gottesdienstes erschlagen wurden, geben weitere Belege, wie sehr

grade die Kirchen den Blitzschlagen ausgesetzt sind. Im alten

reformierten Gesangbuche Bremens, welches in der Auflage vom
Jahre 1846 mir vorliegt, wird von dem Magister Gottlob Adolph,
Archidiakonus zu Hirschberg in Schlesien mitgeteilt, dass er am
1. August 1745 auf der Kanzel vom Blitze erschlagen wurde.

Adolph war Dichter des bekannten geistlichen Liedes: „Wie treu

mein guter Hirte gehst du dem Siinder nach." Einen andern Fall

berichtet der Physiker Professor PfaflF, indem zu Kiel ein Prediger

in seinem Kirchenstuhle durch den Blitz erschlagen wurde. In

Pfaffs Besitz fand sich die Stahlspirale aus der Taschenuhr, welche

in Folge des elektrischen Schlages magnetische Polaritat zeigte.

Nach Professor Haidinger brach am 26. August 1827 ttber dem
Klo8ter Admont in Steiermark ein Gewitter aus, welches zwei

Priester in der Kirche erschlug. Die Gewitterwolke war so niedrig,

dass das Kreuz des 114 Fuss hohen Klosterturmes aus derselben

hervorragte. Ueber das vierte Ereignis, welches am 29. Juli 1855
in der Kirche zu Opheusden in Holland stattfand, berichtet eine

eigene Broschttre in holl&ndischer Sprache. Von dieser erschien in

Emden sogar eine deutsche Uebersetzung, die ich der Giite des

Herrn Lehrer Sundermann in Norden verdanke. Aus der tragi-

schen Schilderung hebe ich das auf den Blitzschlag bezttgliche

nachstehend hervor. W&hrend des Nachmittagsgottesdienstes, den

Pastor van Herwaarden vor mehreren hundert and&chtig Ver-

sammelten hielt, zogen zwei Gewitter gegen einander, das eine aus

Saden, das andere aus Nordwesten, die sich ttber Opheusden ver-

einigten. Als die Schlftge immer schneller folgten, und der Donner
immer starker rollte, verliessen einige Frauen das Gotteshaus.

DasGeschluchze und zunehmende Gejammer der Zurttckgebliebenen

verursachte, dass der Prediger vom Thema abbrach und sprach

:

„Wir sind ttberall in Gottes Hand. Lasset uns so leben, dass

wir jeden Augenblick bereit sind durch den Herrn ttber Leben und
Tod abgerufen zu werden." Nun leuchteten ^grelle Blitze fast ohne
Aufh6ren durch das Gotteshaus, und immer lauter brttllte der

Donner; der Himmel schien sich dffnen zu wollen. Da stockte der

Prediger und richtete dann an die Kirchenvorsteher die Anfrage:

„Brttder, was sollen wir thun? Was ist hier am Orte gebr&uch-

lich?" Als der Gemeindealteste darauf antwortet: „Domine! so

babe ich es noch nie erlebt," zuckt der elektrische Strahl durch

die Kirche und trifft den Pastor auf die Stirn, dass er rttcklings

zu Boden stttrzt. Der Fuss der Kanzel reisst auseinander, der

Donner drohnt, dass das Gotteshaus erbebt, ein starker schwefel-

artiger Dampf zieht empor ; — und das Alles mit grauenerregender,

undenkbarer Schnelligkeit Es entstand nun eine Szene voll Jam-
mems und Wehklagens, die sich nicht beschreiben l&sst. Jeder

20*

Digitized byGoogle



m
Ausdrnck von Seelenschmerz wurde hier vernommen vom stillen

Seufzer bis zum grellen Verzweiflungsschrei. Arzt und Apotheker

werden herbeigeholt and versuchen mit alien Mitteln das entflohene

Leben des geliebten Seelsorgers, den man in die Sakristei ge-

tragen hatte, zurtick zu rufen, aber vergebens. Aus den Haaren

entstromte ein Schwefeldampf, das Halstuch war zerrissen, die

Hant des linken Beines zeigte eine Verletzung yon lflffelartiger

Gestalt and die Schnalle der Kniehose fand man abgesprengt.

Bald darauf trat schon die Leichenstarre ein. Dieser dem brennen-

den Schwefel ahnliche Geruch, den man beim Einschlagen gewohn-

lich wahrgenommen haben will, findet seine Erklftrung in dem

Auftreten von Ozon and Salpetersfture, die der Blitz pldtzlich in

bedeutender Menge erzeugt.

Die nahere Untersuchung ergab, dass der an der Westseite

der Eirche stehende Turm, der jedenfalls ohne Blitzableiter war,

zaerst getroffen warde. Der Makler war in einer Lange von acht

Fuss geborsten, Bretter und Schiefer waren heruntergeworfen und

die Rippen auseinandergerissen. An dem beschadigten Zifferblatte

zeigten sich die vergoldeten Ziffern geschwarzt. Von der Turm-

uhr, die merkwurdiger Weise im Gange blieb, hatte sich der Blitz

durch die Mauer nach dem Innem der Kirche gewandt. Hier

vom eisernen Schalldeckel angezogen, entlud er sich auf den

Prediger, erschlug ihn, zersprengte den Kanzelboden, worin er

eine Oeffnung brach und verbreitete sich dann nach alien Seiten.

Der herabgestilrzte Kalk sowie Beschadigungen der Fenster lieferten

die Beweise fiir die Erschtttterungen, die er langs seiner Bahn

noch hervorgerufen hatte.

Arago erwahnt in seinem beriihmten Werke iiber das Ge-

witter noch furchtbarere Wirkungen eines einzelnen Blitzschlags

in einer Kirche ohne Blitzableiter. Am 19. Juli 1819 sollte in

dem Dorfe Chateauneuf im Departement der Niederalpen die Ein-

fUhrung eines neuen Pfarrers vor sich gehen. Der Morgen war

heiter, aber gegen 11 Uhr zog einGewitter herauf. Ein blenden-

der Blitz senkte sich auf die Spitze des Kirchturms, sturzte das

Kreuz herab und brach dann durch das Gewolbe in die Kirche.

Hier warf er zunachst den Ministranten nieder, schleuderte das

Missale aus seinen Aanden und riss den Priester am Altar zu

Boden. Man fand ihn dem Anschein nach tot und mit brennenden

Kleidern an der Erde liegen ; doch gelang es, die Kleider zu

loschen und ihn selbst nach langen Bemiihungen wieder ins Leben

zurtlckzurufen. Ausserdem wurden noch 80 Personen mehr oder

minder schwer verletzt und 8 sofort getotet. Dichter Ranch er-

fallte die ganze Kirche, welche an mehreren Stellen brannte. Eine

breite Spalte bezeichnete die Bahn des Blitzes und fuhrte durch

die Mauer hindurch ins Freie. Hier fanden sich die Spuren der

weiteren Blitzbahn, die sich nach dem Pfarrhaus hin erstreckte,

in dem noch ein Pferd und einige Schafe erschlagen waren.
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BlitfiBchl&ge in Schulen.

Gebaude, in welchen der Aufenthalt wie bei den Schulen auf

gesetzlichen Zwang beruht, sollten mit Blitzableitern versehen sein,

am mdgliches Unheil abzuwenden, ebenso Kasernen, Krankenhauser,
Strafanstalten etc. Durch die Fttrsorge der Bebdrden sind denn
in Bremen wohl samtliche Gffentliche Gebaude und die Staats-

schalen mit diesem Scbutzmittel ausgerttstet. Namentlich seit

1882 und 1883 ist in dieser Hinsicht manches nachgeholt, indem
in das Budget der beiden Jahre gegen 6000 Mark fiir Blitzableiter

eingestellt wurden. Auch die Landschulen im Bremischen sind

meistens damit versehen. An anderen Orten trifit man jedoch
noch genugsam dffentliche Gebaude und Schulen ohne Blitzableiter.

Die folgenden Falle beweisen, dass nach den Kirchen und Wind-
mtthlen die Schulen auch im Nordwesten am haufigsten der Blitz-

gefahr ausgesetzt sind. Ihre gewdhnlich die Nachbarhauser flber-

ragende H6he und exponierte Lage mdgen dazu beigetragen haben.

Professor Karsten und Dr. L. Weber haben far Schleswig-Holstein
eine abnliche Zusammenstellung gegeben.

Am 25. Juni 1858 wurde das Schulhaus zu Fahr bei Vege-
sack von einem kalten Schlage getroffen. Als ich zwei Tage spater

dort voruberging, wurde meine Aufmerksamkeit durch ein nahezu
einen Quadratmeter haltendes Loch in der der Strasse zugewandten
Giebelwand auf diesen Blitzschlag gelenkt. Die herausgerissenen

Steine lagen etwa 10 m vom Hause entfernt auf einem Haufen
noch unverandert wie alles Uebrige, da erst eine Besichtigung der

Baubeh6rde stattfinden sollte. Nach Aussage des Lehrers war der
Schlag urn halb sieben Uhr morgens bei einem von Westen her-

anziehenden Gewitter erfolgt. Der Schornstein war durchldchert,

der Kalkverputz von den Zimmerdecken gerissen und der zum
Festhalten der Berohrung dienende Eisendraht tiberall bloss ge-

legt und stellenweise geschmolzen. Wande, Fenster und Mobiliar

der Wohnraume waren beschadigt; der Spiegel z. B. hatte seinen

Quecksilberbelag verloren. Am schlimmsten sah es in dem nach
der Wetterseite hin belegenen grossen Schulzimmer aus, wo unter

anderen mehrere Beine von Schultischen und Banken abgeschlagen
waren. Giebel und Schornstein hatten gleichzeitig den elektrischen

Fnnken angezogen, der nach den YerwfLstungen in alien Raumen
durch die Mckwand des Hauses in die metallene Dachrinne fuhr, urn

zu dem Boden zu gelangen. Versengungen an den Spaliergewachsen,

Schmelzungen und Zerreissungen des darunter liegenden Draht-
geflechts liessen die Bahn genugsam erkennen. Die Schulstunden
hatten gliicklicherweise nodi nicht begoimen; die das Haus be-

wohnende Lehrerfamilie blieb unverletzt.

Am 27. Mai 1879 wurde das Gebaude der Rektorschule zu
Osterholz vom Blitz getroffen, am 4. August das Hemelinger
Schulhaus und am 8. Sept. desselben Jahres die Madchenschule zu
Delmenhorst. In alien drei Fallen war der Schaden nicht erheblich.

Ein vierter Blitzschlag traf in diesem selben Jahre das stattliche
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neue Geb&ude der Realschule zu Oldenburg, wor&ber Herr Direktor
Strackerjan im Programm folgendes berichtete. Am 24. Juni 1879,
nachmittags 37* Uhr, erfolgte onerwartet und gleichsam aus
heiterem Himmel mit heftigem Getftse ein Schlag, der glttcklicher

Weise ohne nacbteilige Folgen far die im Hause anwesenden
500 Menscben blieb. Nur die Kronung des stidwestlichen Luft-

schachtes wurde zerstSrt, wobei 20—30 grdssere, teils zentner-

schwere SandsteinblScke auf den Spielplatz sttirzten, der wenige
Minuten frtiher nocb von der ganzen Schuljugend belebt gewesen
war. Die Augenzeugen batten gleichzeitig mit dem hellen Strahl,

der nicbt im Zickzack, sondern schrftg auf das Hans fiel, den
Donner vemommen. Die im Luftscbachte befindlicben Metallplatten,

welcbe die Auffangestangen ersetzen sollten, batten den Blitz nicbt

aufzufangen vermocbt. Derselbe traf unmittelbar die Kronung,
um dann an der im Luftschachte befindlicben Leitung herunter-

zufahren. In Folge dieses Blitzscblages wurden bald darauf samt-

liche st&dtische Schulgebftude Oldenburgs mit Blitzableitem nach
einem wissenschaftlicb und praktisch bew&hrten System versehen.

Die Realschule erhftlt z. B. sieben eiserne, drei Meter hohe Auffange-

stangen mit Kupferaufsatz und Plantinspitze, die durch kupferne

Leitungsseile mit der Erdplatte verbunden wurden. — Am 12. Juni

1880 brannte die Schule zu Eitzendorf bei Verden in Folge eines

Blitzschlages vdllig ab. Da es gerade Sonnabend Nachmittag war,

wurden auch bier keine Schiller verletzt. Den 9. Juli 1883 traf

ein kalter Scblag das neue, eben im Bau vollendete Gymnasium
zu Wilhelmsbafen. Der Blitz fubr in den Schornstein, drang
durchs Dach und zersplitterte ein SparrengerCtst. Seinen Weg
nach dem alten Gebaude verfolgend, nahm er hier von der Decke
der ersten Etage seinen Ausgang durch das Abfallrohr. Zur Ver-
hatung mdglichen UnglUcks erhielt das Hauptgebftude des Gymna-
siums darauf drei Blitzableiter. — Am 15. August 1884 fubr der
Blitz — so berichtet Herr Oberlehrer Brinkmann — in das neue
Schulgebaude zu Walle bei Bremen. Die zerstflrende Wirkung in

dem massiven Hause war nur unbedeutend, und da die Schule
erst in der n&chsten Woche bezogen werden sollte, waren Unglucks-
fftlle nicht zu beklagen. Zu derselben Zeit stand aber in etwa
20 m Entfernung ein Enabe, Schiller des hiesigen Gymnasiums,
an dem Nacbbarhause und lehnte sich mit der Hand an die Regen-
gosse. W&hrend des Blitzscblages fiel der Enabe bet&ubt zu
Boden, erholte sich aber bald wieder und konnte insHaus geben. In
einem ringformigen Streifen rund um den Scheitel war ihm jedoch
das Haar bis auf die Wurzel goldgelb gefarbt, wfthrend das Qbrige
Haupthaar seine naturliche Farbe behalten hatte. AHes Waschen
und Reiben vermochte diese Farbe nicht zu entfernen oder auch
nur zu ver&ndern. Die Elektrizitftt muss den Farbstoff im Haar
selbst gebildet haben, eine Erscheinung, die ebenso neu als

ratselhaft ist.
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Windmfihlen.

Unter den WindmUhlen dflrfte es im nordwestlichen Deutsch-
land sehr wenige geben, die nicht schon von zUndenden oder kalten

Scbl&gen heimgesncht worden wftren. Mit Uebergehung der alteren

Falle sind hier folgende erwahnenswert. Ende Mai 1878 schlug

der Blitz innerhalb acht Tagen zweimal in die Mtihle zu Arsten
bei Bremen. Das erste Mai traf der Scblag den aufwarts gerich-

teten Fltigel, riss ans der Welle einen schweren Block heraus,

dass die eisernen Bander and Klammern in Fetzen beronterhingen

nnd sprang znr Fangkette tiber, die dabei in heftiger Bewegung
auf das Pflaster schlng. Die elektriscbe Energie hatte sicb in

mechaniscbe Energie oder Bewegung umgesetzt and dabei die

Kette magnetisiert, wie ich ans der Erzahlung des Midlers Heemsoth,
der aus der Haostbiir den Vorgang beobacbtet hatte, schliessen

konnte. Als acht Tage spater der Blitz am oberen Fenster das
Strohdach entzflndete, wurde man nor durch Zusammentreffen
glQcklicher Umstande Herr des Feuers. Im Sommer 1880 wurden
bei einem einzigen Gewitter im Jeverlande zwei Mtihlen durch
ZertrQmmerung von Fltigel und Achse beschadigt, wahrend eine

dritte mit dem Wohnhause des Besitzers total abbrannte. In dem-
selben Sommer trafen zwei Blitzschlage die Mtihle des Herrn Rust
in Lehe bei Bremen.— Auf der zu Emden gehaltenen Generalver-

8ammlung der „Mflhlenbrandsozietat fQr Ostfriesland," bei welcher

225 Mtihlen versichert sind, wurde 1885 nachgewiesen, dass fast

'/4 der gesamten Brandschaden an Mtihlen in Ostfriesland durch
Blitzschlag hervorgerufen werden. Die Gesellschaft hatte in fttnf

Jahren an Entschadigungsgeldern, die allein durch Blitzschlag ver-

ursacht waren, 54 120 Mark bezahlt. Urn den Mitgliedern die

Anlage von Blitzableitern auf den Mtihlen zu erleichtern, erstattet

die Gesellschaft die Halfte der Anlagekosten aus ihrer Kasse.

Durchschnittlich stellt sich der Preis eines Ableiters, der ohne
RGcksicht auf die Bewegung der Mtihle stets intakt ist, auf 250 Mk.
In gleicher Weise hat die Provinzial-Brandversicherung flir Schleswig-

Holstein die Anlage von Blitzableitern durch Gewahrung einer Er-
massigung der Pramiengelder zu befdrdern gesucht. Die Er-
massigung betragt fttr weichgedeckte Gebaude 10 %, fttr Wind-
mflhlen 20%, fttr Kirchen sogar 50%.

Yon der schtttzenden Wirkung des Blitzableiters auf Mtihlen

giebt Professor Earsten in seiner Schrift „tiber die Elektrizitat

des Gewitters" einen interessanten Beitrag. Wahrend des herauf-

zieheuden Unwetters am 18. Mai 1878 war der MUller zu Brock-
stedt in Holstein beschaftigt, die Sturmbretter aus den Fltlgeln

zu nehmen. Dabei stand ein Fltigel aufrecht und mit seiner Spitze

etwa V/% m hdher wie die Auffangespitze des Blitzableiters. Der
Blitz schlug in diesen Fltigel, zerstdrte ihn bis zur H6he der Auf-

fangespitze und ging. dann auf diese tiber, unschadlich in die Erde
verlaufend. Der am unteren Flagel arbeitende Mailer blieb un-

beschadigt. Gegenflber den zahUosen Fallen, in welchen Blitz-
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ableiter die mit ihnen versehenen Gebftude geschtttzt haben, kom-

men einzelne Fftlle vor, in denen das Gebftude trotz des Blitz-

ableiters einmal beschftdigt wird. Die genauere Untersuchung

eines jeden Falls hat aber stets ergeben, dass bei der Anlage

Fehler begangen sind, oder Metallmassen etc., die den Blitz

majorisierten, vorhanden waren, oder spftter noch angelegt ururden.

Mitanter fallen Blitzstrahlen in einer Starke von tausenden von

Ampere auf ein Haas, dass ein sonst guter Blitzableiter diese

Strome nicht ganz abzuleiten vermag, und ein Teil des Stroms

nach der Seite aasspritzt. Hier gilt noch immer, was Reimarus

schon vor hundert Jahren scbrieb : „Wenn einmal an einem Ge-

bftude, welches mit einer Blitzableitung versehen wftre, ein Wetter-

strahl hinabftlhre und auch nur einen Haken ausrisse oder ein

paar Steine vom Pflaster absprengte, so wilrde es mehr Gerede

verursachen, als wenn hundert Wetterschlftge, die keine Ableitong

finden, Hftuser und Kirchen zerschmettern und entztinden oder

Pulvertttrme in die Luft sprengen,"

Wohnhauser, Fabriken, Theater etc.

Nach dem Berichte eines Augenzeugen , des Herrn N.

Schomburg hier, schlug der Blitz vor Jahren in das Lagerhaus

der damals in Rdnnebeck nahe an der Weser gelegenen Eisen-

giesserei von Frerichs. Das Meteor sprang in 2 1
/* m Hohe iiber

dem Erdboden von dem Blitzableiter ab und durchbohrte die

massive Wand, um zu den aufgestapelten Eisenmassen im Inneren

zu gelangen. Die gegen die Wand gerichteten Bundel Stabeisen

wurden auseinandergerissen und umhergeworfen ; einzelne St&be

waren jedoch angeschmolzen und fanden sich so vereinigt. — Herr

Direktor Dr. Fischer aus Hamburg machte mich vor einigen Jahren

bei seiner Anwesenheit hier auf den Blitzschlag aufmerksam, der

sein Haus traf und den er im 140. Bande von Poggendorffs An-

nalen beschrieben hat. Am 17. Juni 1870, nachmittags 3 Ubr

wurde das isoliert und hoch gelegene Landhaus Fischers in der

Vorstadt St. Georg vom Blitze getroffen, mehrere Minuten vor den

ersten Regentropfen. Der gewaltige Feuerstrahl zerschmetterte

den Schomstein und zerstorte das Regenrohr, zu dem der Blitz

tlbersprang. Das letztere erhielt 3 Oeffnungen, von denen die

erste die Metallfetzen nach aussen, die beiden anderen nach innen

gedriickt zeigten, so dass das Regenrohr dadurch verschlossen

war. Der Erdboden am Ende des Rohres war 45 cm tief auf-

gewtihlt, wo der elektrische Funke 3,5 m tief bis zum Grundwasser

gelangte. Arbeiter wollen den Blitz als Feuerklumpen gesehen

haben. „Das Holzwerk des Daches war teiiweise zertrflmmert,

der Ofen war beschftdigt und die Thuren aufgerissen, — Alles

Wirkungen des Luftdrucks.a ImZimmer des Erdgeschosses waren

sftmtliche Eisen- und Stahlgerftte stark niagnetisch geworden. Aus

der Lage der magnetischen Pole schloss Fischer, dass der Blitz

elektronegativ gewesen war. Eine Henne, welche in diesem Hause
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hereto 18 Tage lang die Eier bebrtttet hatte, verliess dieselben

und war nicht wieder zum Brttten zu bringen.

Ein eigenttimlicher Blitzschlag ereignete sich am 27. Mai 1879
in Althemelingen bei Bremen, den ich anderen Tages untersucht

habe. Das Gewitter wtitete an der Weser abends zwischen 7 und
8 Ubr and zog dann zur unteren Elbe, wo zwei Stunden spftter

zablreiche Schaden angerichtet wurden. Das von zwei Familien be-

wohnte Haus tritt aus der Strassenflucht zuriick, und der bintere

Giebel lag der gerade herrschenden Windrichtung entgegen. Der
massive Giebel zeigte ein Loch von 1 m L&nge und 30 cm Breite,

sowie kleinere Ldcher, welche aber die Mauer nicht vollst&ndig

durchbrachen. Der Boden des einstockigen Hauses, welcher noch
Heu und Stroh enthielt, war ganz yon Steintrtlmmern bedeckt.

Einzelne Backsteine zeigten ausserdem 3—5 cm tiefe konische

Ldcher mit glatter Fl&che. Diese sind nur dadurch zu erklaren,

dass der Blitz hinter sich einen luftverdtinnten Raum liess, wodarch
die im Stein eingeschlossene Luftblase hervorbrach. Die Fenster

der Wohnraume zur ebenen Erde waren herausgerissen, und die

Sprossen weit fortgeschleudert. Im Ganzen waren Uber 40 Scheiben

zerstort, von denen manche in der Mitte grosse, fast runde Ldcher
zeigten. Kttche, Kammer und Wohnzimmer an der Siidwestseite

batten am meisten gelitten, aber die acht Bewohner des Hauses
waren, abgesehen von der anfftnglichen Betaubung, unversehrt ge-

blieben, obgleich nach ihrer Aussage ein erstickender Dunst oder

„Schwefelgeruch" das Haus erfttllt hatte. Die Trttmmer zweier

Hausuhren fanden sich am Boden; das Holz war inwendig ge-

schw&rzt, die Eisenteile waren jedoch unmagnetisch. Der Blitz

hatte die hintere Kontur der einen Uhr auf der erst kurz vorher

frisch gettinchten Wand wahrscheinlich durch Verkohlung von
Staub mit schwarzer Farbe abgezeichnet. Darunter befand sich

zwischen Uhr und Ofen ein citronengelber Fleck von etwa 40 cm
Durchmesser, den die Bewohner flir Schwefel hielten. Als ich die

Farbe mit einem Federmesser filr eine weitere Untersuchung ab-

zukratzen versuchte, erwies sich dieselbe als hauchartig diinner

Anflug, der in Wasser unldslich war. Diesen merkwttrdigen Fleck

mdchte ich dadurch entstanden denken, dass die Hitze des elektri-

schen Fluidums einen solchen Farbstoff, den es auf seinem Wege
antraf, verdampfte, und denselben beim Ueberspringen zum Ofen

wieder niederschlug. Die tiefen Risse in den Wftnden, namentlich

in der Kftche, wo der ganze Kalkverputz abgeworfen war, sowie

die Zerstdrungen am Ofen und Mobilar bezeugten die ungeheure
Gewalt des Schlages, der das Haus durchdrungen und in den

Grundfesten erschiittert hatte. Bei demselben Gewitter wurden
noch verschiedene Hauser bei Langwedel und Verden einge&schert,

sowie auch das Gehdft des Halbhdfhers Mflller in Niederende bei

Lilienthal angeztlndet. Das letzte Feuer griff so rasch um sich, dass

der Eigentfimer nicht einmal seine Kleidungsstttcke retten konnte

and im geliehenen Rocke dem Amte die Anzeige machen musste.

Wfthrend am 16. Juli 1880 gegen Abend in Bremen nur ein
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Wetterieuchten beobachtet wurde, zogen sich in Bremerhaven did

von verschiedenen Seiten kommenden Gewitter zu dem heftigsten

Unwetter zusammen, welches man dort erlebt hat. Ein von Hagel
begleiteter Wolkenbruch setzte die Strassen unter Wasser; fast

jeder Blitz traf. Die Masten dreier im Hafen liegender Dampfcr
und eine Flaggenstange wurden zersplittert, drei Hftuser in Geeste-
mttnde and eins in Wulsdorf durch kalte Schl&ge heimgesucht
Auf den Weserplaten und in Blexen brannten mehrere Heu- nnd
Bohnenschober nieder. Gegen 5 1

/* Uhr wurde der an der West-
seite des alten Hafens zwischen diesem und der Weser belegene
Schuppen der Firma Anton Gtinther von einem Blitze getroffen,

und dieser sowie die zunftchst gelegenen Schuppen der Firmen
Uhlmann, Kimme und Bachmann vollstandig zerstort. Die hier

lagernden Speditionsgtiter bestanden vorzugsweise aus Baumwolle,
Schafwolle, Flachs, Oelen, Spirituosen und landwirtschaftlichen

Maschinen, und der angerichtete Schaden betrug ttber 2 Millionen

Mark. — Den 5. September 1880 zog ein Gewitter von Westfalen
und den Emsquellen bis zur Elbmttndung, welches an der Weser
und im Oldenburgischen zahlreiche Unfalle verursachte und z. B.

in Ellen, stiddstlich von Bremen, das Haus des Landmanns Pols

einftscherte. Das Gewitter bewegte sich mit einer Geschwindigkeit

von etwa 45—50 Kilometer in der Stunde weiter und traf spat

abends in Altona ein. Urn 10*/* Uhr fur ein Blitzstrahl dort in

das kurz zuvor geleerte Stadttheater und durchldcherte nach einer

Teilung in zwei Arme ein schmiedeeisernes Gasrohr. Die Schmelz-
stellen batten 17 und 12 mm ftusseren Durchmesser. Ein Physiker
wies die stark magnetisierende Wirkung des Blitzstrahls an dem
Gasrohr durch eine grosse Reihe sogenannter Folgepunkte nach.

Da die elektrische Telegraphenleitung des Feuerwehrkabels beim
Zerstttren durch den Blitz das Alarmsignal ertdnen liess, so riickte

die Feuerwehr aus und ldschte das bereits brennende Holzwerk
des Daches.

Kugelblitze.

Ein merkwttrdiger Blitzschlag ereignete sich am 5. Mai 1881
auf der Schiffswerft von Ulrichs zu Vegesack, jetzt der „Bremer
Schiffbaugesellschaft" gehdrig. Unter Ftihrung des Gesch&fts-

ftihrers der Werft, Herrn Schipper, habe ich diesen Fall zwei

Tage sp&ter untersucht. Die ausgedehnten Fabrikr&ume stehen

am abfallenden Ufer, 80 m von der Weser entfernt Auf dem
hohen Fabrikschornstein stand ein l'/s m langer Blitzableiter mit

vergoldeter Eupferspitze. Eine fast 30 m lange, runde eiserne

Leitung von etwa 14 mm Durchmesser fiihrte in der Nfthe des

Kesselhauses in die Erde, wo sie ohne Erdplatte in 85 cm Tiefe endete.

Das Eisen der Leitung war aus verschiedenen StUcken zusafnmen-

gesetzt, von denen jedesmal das obere hakenformige Ende ohne
ausgiebige metaUische Verbindung in eine Oese des vorhergehen-

den Stacks nor eingehakt war. Das kurz vor 4 Uhr nachmittags
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bei nordwestlichem Winde auftretende Gewltter bestand nor aus

drei, in kurzen Zwischenraumen anfeinander folgenden Blitzen,

deren jeder von auffallend starkem, langhin rollendem Donner be-

gleitet war. Kurz vor dem ersten Blitz fiel bei teilweise noch

hellem Himmel ein feiner Regen, der nach dem Blitze jedoch heftig

einsetzte. Der erste Blitz ging am Blitzableiter des Schornsteins

herunter, zerbrach etwa 5 m fiber dem Erdboden die eiserne

Leitungsstange, durchschlug das Zinkdach and zwei eiseme Trftger

and verteilte sich in den Fabrikraamen, wo man schwere Eisen-

platten ftisshoch in die Hdhe fliegen sab. Der eine Strahl durch-

lief das Maschinenhaus and traf vor demselben fQnf Arbeiter,

welclie an der Punzmaschine das zam Baa eiserner Scbiffe dienende

machtige Bulbeisen gemeinsam angefasst hatten, am es za durch-

locben. Sftmtliche Manner stttrzten nieder, von denen der zuerst

getroffene Pippig, ein kraftiger Mann, sofort tot war. Der Zweite

neben ibm, welcher an den Oberschenkeln Blatunterlaufungen hatte,

wo der Blitz vom Eisen ttbergesprungen war, war gelfthmt and
einige Zeit arbeitsunfabig, wabrend die drei letzten Arbeiter sich

rascher erholten. Ein zweiter Blitzstrahl folgte den elektri-

schen Glockenleitangen nach dem 5 m entfernten Kontor und
Wohnhaase, wo er den Drttcker derLeitung zerstftrte and letztere

blosslegte, indem er in die W&nde 2—3 cm grosse Ldcher schlug.

Bevor er in den Schornstein verschwand, brach er in die Maaer
ein 150 qcm grosses Loch and hinterliess in dem oberen Stock,

wohin auch die elektrische Leitang ftthrte, allerlei Sporen. Ein
dritter Strahl desselben Blitzes wandte sich nach der entgegen-

gesetzten Richtang zam Kesselhause, trieb aus dem einen Dampf-
kessel das Feaer weit heraas and betftabte den Heizer. Vom
Kessel ging der Blitz als kopfgrosse feorige Kugel in etwa 1 m
Hdhe am die Ecke biegend langsam am Portierhause vorbei

Ober die Strasse and gelangte l&ngs des Eisenlagers nach dem
100 m entfernten Fabrikgebaude, wo die Werkstatten der Tischler

and Blockmacher sich bennden. Hier driickte er nor einige Dach-
pfannen weg und verschwand beim Kesselhause. Aosser dem
Portier and zwei Arbeitern, die im Portierhause anwesend waren,

bezeugten mebrere andere auf der Werft beschaftigte Personen

Qbereinstimmend das nahe Vorbeiziehen dieses merkwttrdigen

Kugelblitzes, der etwa die Geschwindigkeit eines Fussgftngers

besass.

Der Schaden entstand darch den ungenflgenden Blitzableiter,

dessen Teile stark angerostet waren, and der in der Nahe des

Kessels ohne Erdplatte im trockenen Boden endete. Der inmeinem
Besitz befindliche Kupferkonus der Aaffangestange ist fast recht-

winklig umgebogen, aafgerissen and geschwarzt. Darch Bebandeln
mit Salpetersfture tritt die darunter liegende Vergoldung wieder

schdn hervor. Wie schon oben bei der Spitze des Blitzableiters

vom Dom bemerkt wurde, ist hier das Kupfer des oberen Teils

der Goldlegierong oxydiert and dann auf der onteren Goldschicbt

niedergeschlagen. Die Biegong and das Aufreissen der Spitze ist
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durch den schr&g seitw&rts erfolgenden Schlag des elektrischen

Strahls zu erkl&ren und zwar als mecbaniscbe Wirkung des dem
Blitze vorbergehenden Luftprojektils.

Der nun folgende Blitzschlag, dessen Wirkung icb in Be-

gleitung des Herrn Branddirektors Stude an demselben Tage be-

sichtigen konnte, ist durch den Kugelblitz und das Magnetisieren

der Stahlwerkzeuge ebenso merkwiirdig. Der Blitz des am 13. Juii

1881 morgens zwei Uhr schnell heranziehenden kurzen Gewitters

traf zwei H&user in der Latzowerstrasse, Nr. 70 und 71, von

denen das erstere, ein Eckhaus, teilweise abbrannte. In diesem,

von Herrn Hageraeier bewohnten Eckhause, waren die Eisenteile

einer Briickenwage durch den Schlag derartig magnetisch ge-

worden, dass die Wage nicht mehr gebraucht werden konnte.

Eine Anzahl Tischmesser und mehrere Scheren zeigten so starken

Magnetismus, dass sie nur mit einigem Kraftaufwande zu trennen

waren. Der Blitz teilte sich wahrscheinlich auf der Brandmauer.

Die Eingangsstelle desselben wurde durch den Brand vernichtet,

w&hrend die Schieferbedachung von Nr. 7L zerrissen und der

Verputz der Mauer abgefallen war. Auch hier war der bloss-

gelegte teilweise geschmolzene Eisendraht der Berohrung fast

Uberall magnetisch. Herr Mann, welcher das Haus Nr. 71 be-

wohnte und gerade in der Hausflur stand, sah, sowie der Schlag

erfolgt war, eine grosse Feuerkugel die Treppe heruntergleiten,

die auf der Kokosmatte dicht vor seinen Fussen erlosch. Aui der

Matte war ein Brandfleck sichtbar, der nach dem Rande hin in

eine schmaler werdende Rinne auslief. Vor dieser Rinne befanden

sich auf der Marmorplatte der Flur zwei grunliche Flecke, die

nach dem Zeugnis des Herrn Mann von der Feuerkugel herruhrten.

Eine abgekratzte Probe des sehr dunnen grunlichen Ueberzeags

zeigte die Eisenreaktionen. Der Kugelblitz bestand hier vielleicht

aus verdampften Metallteilen und gltthenden Gasen, die durch den

Luftzug sich langsam abwarts bewegten.
Im Mai 1885 fuhr ein Kugelblitz auf das Deck des Leucht-

schiffs „Borkumer Riff", explodierte hier und richtete nach dem
Berichte der Weserzeitung auf Deck und am Maste verschiedene

Besch&digungen an, ohne zu zttnden. — Der Staatsanzeiger fur

WQrttemberg schrieb tlber das Gewitter, welches sich am 13. Juli

d. J. zwischen 3 und 4 Uhr iiber Friedrichshafen entlud, wo der

Konig in seiner Sommerresidenz wohnte, folgendes: Der Blitz

schlug wenige Schritte von dem Kdnige, welcher sich unter dem

Vordach vor seinem Arbeitszimmer befand, in eine hohe Akazie.

An dem Stamme entlang fahrend riss der Blitz vom Fuss des

Baumes strahlenfdrmig auslaufende Locher in den Boden und legte

die Wurzeln bloss. Gleichzeitig zeigte sich auf dem Rasen eine

eigentiimliche Lichterscheinung in Gestalt einer grossen feurigen

Kugel, die mehrere Sekunden sichtbar blieb und unter Kni6tem

verschwand. — Herr Professor Bdrgen, Direktor der Sternwarte in

Wilhelmshaven, schreibt mir, dass er mit seiner Tante im Joni

1856 abends zwischen 7 und 8 Uhr von dem Fenster seines Hauses
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km Kommarkt zu Schleswig einen Kugelblitz beobachtet habft.

Als wfthrend des schweren Gewitters ein bet&abender Schlag er-

folgte, sah er gleicbzeitig eine blendend belle Masse sprfihend

fiber das Strassenpflaster laufen. — Herr Seminarlebrer Eiben be-

schreibt in seinen „Physikstundena einen Kugelblitz, der 1865 zu
Aurich am Pferdemarktplatze beobachtet wurde, die Grdsse einer

Kegelkugel hatte und eine bl&ulich weisse Farbung zeigte. Er fuhr

der L&nge nach durch einen Hausgang und schlug mit starkem
Knall in einen 30 Schritt vom Hause entfernten Baum.

So seltsam mancbe dieser Mitteilnngen fiber Kugelblitze auch
erscheinen, so sind die Beschreibungen solcher Erscheinnngen in

den Werken von Arago, Klein, v. Urbanitzky etc. noch viel wonder-
barer. Wenn auch Tftaschangen nicbt aasgescblossen sind, and
mitanter subjektive Lichterscheinangen als Kugelblitze beschrieben

werden, so lftsst sich deren Yorkommen doch nicbt bezweifeln, da
sie in den verschiedensten Gegenden der Erde beobachtet warden.
Professor Mendenhall, Pr&sident der physikalischen Sektion der

amerikanischen Naturforscher-Versammlung, die im August 1889
za Toronto tagte, Melt z. B. einen Vortrag fiber die in Amerika
erschienenen Kugelblitze. Der Kaiser von Brasilien, ein trefflicher

Beobacbter and Freund der Natarwissenschaften, berichtete erst

kfirzlich der Pariser Akademie fiber einen Kugelblitz, den er am
16. September d. J. gesehen hatte. Vielleicht verhilft una ein

glQcklicher Augenblick durch eine photographische Aufnahme eines

Kugelblitzes zu einer vollkommenen Einsicht, wie es bereits 1883
dem Photographen Haensel zu Reichenberg in Bdhmen zuerst

gelang, gewdhnliche Blitze zu photographieren. Schon bei diesen

Photographien ist die strahlenfttrmige Ergiessung der elektrischen

Entladong mit ihren hellen and danklen Streifen hdchst merkwttrdig.

Das menschliche Auge vermag im Blitze Nicbts davon wahr-
zunebmen, wfthrend die empfindliche Platte daf&r empf&nglich ist,

trotzdem die Aufnahme in weniger als dem zehnt&usendsten Teil

einer Sekunde erfolgt.

Eine weitere Kenntnis dieses merkwOrdigen Phftnomens ver-

danken wir den jttngst entdeckten verschiedenen Methoden, elek-

trische Lichterscheinangen in Kagelform hervorzarafen, die man
mit der bisherigen Elektrisiermaschine nicht erkl&ren konnte. Dem
kfirzlich verstorbenen Physiker Gaston Plants gelang es zuerst,

mittelst einer sekundaren Batterie von 1600 Zellen, die mit hoher
Spannung auch bedeutende Quantitat Elektrizit&t hervorbrachte,

Kugelblitze kfinstlich darzostellen. Als die Pole der Batterie zwei
Scheiben von befeuchtetem LOschblatt genfthert warden, lief zwischen
den gegenfLberstehenden Oberflftchen der Scheiben eine Feuerkugel
hin und her. Plants schloss aus seinen vielfachen Versachen, dass
die Kugelblitze langsame Entladongen niedrig schwebender Ge-
witterwolken sind, deren Elektrizit&t in besonders reicher Menge
vorhanden and von dem Boden durch eine isolierende Laftschicht

getrennt ist. „Die Feuerkugel besteht aus gltthender verdfinnter

Laft und Wasserd&mpfen ; sie fflhrt die Elektrizit&t der Gewitter-
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Wlke herbei and kann mitunter ger&uschlos verschwinden. Wird
aber die isolierende Luftschicht durchschlagen, so erfolgt ein

heftiger Blitzschlag mit Donner, der nicht von der Kugel, sondem
von der Entladang der Wolke herrtthrt." Der langsame wunder-
liche Gang mancher Kugelblitze soil von der Aenderang des

Widerstandes der Luftschicht abh&ngen, welche die Kugel vom
Boden trennt.

Im April 1886 worde am Palmsonntag Nachmittag das Focke-
sche Landhaus zu Oslebshansen von einem Blitzschlage getroffen,

dessen Verheerongen ich zwei Tage spftter in Begleitung des

Herrn Dr. W. 0. Focke, meines verehrten Freundes, ansah. Der
Blitz hatte die das Geb&ude weit iiberragende, nur etwa 65 m
entfernte MOhle verschont and war durch den 1,3 m hohen Zink-

aofsatz des Schornsteins angezogen worden, den er herabstiirzte.

In fast s&mtlichen Zimmern des glftcklicher Weise gerade un-

bewobnten Haases waren Bescbftdigongen angerichtet. £s fanden

sich Thttrverschalungen abgerissen, Schldsser verbogen, Fenster-

scheiben zerbrochen und abgebl&ttert, Lecher in Wftnde und Decken
geschlagen, SttLcke von Kaminen abgesprengt etc. Der Schlag

hatte sich horizontal iiber grosse Entfemangen erstreckt, wozu
die Leitang der GlockenzQge, sowie der Eisendraht des Rohrputzes
Aniass gab. Fussbftden und Mftbeln waren fast Uberall mit Kalk-

staub bedeckt, und auf diesen sah man wunderlich sich ver-

astelndeKurvengezeichnet. £s war unmflglich, das Entstehen dieser

Figuren zu erklftren, bis ich in dem Werke von v. Urbanitzky, „die

Elektrizitftt des Himmels und der Erde, Wien 1688" auf Seite 525
genau dieselben Eurven abgebildet fand. Letztere waren durch
kOnstlich erzeugte Eugelblitze hergestellt. — Eine &hnliche, ob-

wohl geringere Wirkung hatte der Blitz am 30. Mai 1886 in dem
Hause der Frau Hespe zu Schwachhausen entfaltet, trotzdem das-

selbe mit Blitzableitern versehen ist. Sicherlich fehlten hier die

Erdplatten, oder wenn vorhanden, sind sie vom Grundwasser nicht

umspttlt gewesen. Die Goldleisten ringsum an der Decke des
einen Zimmers waren zerstort, wohin der Blitz vom Ofenrohr aus

sich begeben hatte. Unter dem abgebl&tterten gl&nzenden Uebw-
zuge der Leisten fanden sich ebenfalls die ver&stelten Kurven
wieder.

Mehrfach getroHene Gebaude.

Hftuser, wo mehrfach der Blitz einschlug, sind in Bremen und
Umgegend ausser den bereits genannten Kirchen und MQhlen noch
folgende. Das grosse Wohnhaus des „Prdvenmeyers" Lots am Ende
der Rembertistrasse brannte 1783, vom Blitzstrahl getroffen, ab, wo-
bei zwei Dachdecker im Thor der Dreschdiele erschlagen wurden.
Im Juli 1808 wurde das neue mit Stroh gedeckte Haus abermals vom
Blitze getroffen und binnen einer Stunde einge&schert. Jetzt ist das-
selbe von Herrn Krudup bewobnt und mit Blitzableitern versehen. —
An* 11. Juli 1874 wurde das grosse Wohnhaus von Martin Kdpke in
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feekedorf bet Blumenthal in Asche gelegt Das ntoufcrbautfe Satis

ging den 14. Juli 1880 wieder durch Blitz in Flammen auf, and
zwar mit solcher Schnelligkeit, dass vom Mobiliar nichts gerettet

werden konnte. — Zufolge gtitiger Mitteilung des Herrn Oberst
Niebour brannte das Hans des Landmanns Pleoss in Klein-Henstedt
bei Delmenhorst zweimal durch zUndende Blitze ab and zwar 1865
und 1873. Dasselbe steht auf Sandboden. Jetzt Bind auch dort

Blitzableiter auf dem Hause angebracht; ob sie aber bis zum
Grundwasser hinabfQhren, war dem Besitzer unbekannt. — In das
Gutsgeb&ude des Herrn von Wersebe zu Gassebrnch schlog der
Blitz zweimal, zuletzt anfangs September 1882. Das Geb&ude
liegt in der Nahe des Wassers. — Das Haas von Herrn Job.

Depken in Schwachhausen und seine Nebengebftude sind nach Er-
zahlung des Besitzers im Laufe der letzten 15 Jahre dreimal vom
Blitz getroffen. — Professor Reimann zu Hirschberg erwahnt in

seinem Programm Ostem 1888 den merkwttrdigen fall, dass zu
Siegendorf bei Hainau am Morgen des 29. Mai 1886 der Besitzer
des Wirtshauses und am folgenden Tage ein Gast, beide an der-

selben Stelle des Gastzimmers vom Blitz erschlagen wurden. Das
Haus war auf feuchtem Lehmboden erbaut — Mehrfach sind auch
dieselben Bftume, namentlich Eichen von wiederholten Blitzscbl&gen

getroffen worden.

Gewisse Gegenden werden demnach mit Vorliebe vom Blitze heim-
gesucht, was neben der Hfthenlage und Windricbtung hauptsachlich

von der Bodenbeschaffenheit abhangt. Auf Grand der sorgfftltigen

Blitzschlag-Statistik der Lippischen Forsten von Herrn Forstmeister
Feye zu Detmold habe ich in dem Programm der Realschule 1881
nachgewiesen, dass die Blitzgefahr fttr die WaJdbftume von den
Bodenarten je nach ihrer geolorischen Beschaffenheit und Wasser-
capacitat abh&ngig ist. Wird die Blitzgefahr fttr Kalkboden = 1

gesetzt, so ist dieselbe z. B. far Eeupermergel doppelt so gross,

ferner fQr Thonboden 7 mal, fttr Sandboden 9 mal und far Lehm-
boden 22 mal so gross. Die Flussufer sind haufiger den Blitz-

schlagen ausgesetzt und zwar an der Weser, Lesum und Wumme
das rechte Ufer wegen seiner grftsseren Erhebung mehr als das
linke. Auf Grand des von mir gesammelten Materials sind als

Gegenden mit haufiger vorkommenden Blitzschlagen zu bezeichnen

:

die Umgebung des schwarzen Meers und vor dem Steinthor in

Bremen ; Schwachhausen und die angrenzende Vahr, die Umgegend
von Lilienthal und Oslebshausen, endlich die Ufer an der Lesum
und Weser bei Vegesack. Laut Mitteilung des Herrn Direktor
Dr. K6pke in Bremervftrde findet sich bei Godenstedt an der Oste
eine Erhdhung, die wegen des haufigen Einschlagens vom Volke
„Blitzberg" genannt wird. Die dort dicht nebeneinander liegenden

Ldcher sollen durch Blitzschlag verursacht sein. Andere Orte da-

gegen geniessen eine gewisse Immunitat gegen Blitzschlag, wozu
besonders der Waldreichtum beitr&gt. Nach Aussage eines be-

jahrten Einwohners des grossen Kirchdorfs Weihe kam dort z. B.

in 30 Jahren nur ein Unfall beim Gewitter vor, wahrend Baume
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in dem benachbarten Gehdlze doch h&ufiger getroffen warden, tm
Konigreich Preossen ist nach Hellmann die Blitzgefahr auf dem
Lande fQnfmal grosser als in den Stftdten. In Schleswig-Holstein

ist die Blitzgefahr von Ttirmen 39 mal, die von Windmiihlen sogar
52 mal grdsser als die von gewohnlichen Geb&uden mit barter

Dachung. — Eckh&user oder alleinstehende Geb&ude sind ebenso
wie die B&ume am Rande des Waldes am meisten den Blitz-

schlagen ausgesetzt.

Blitxschlage in Schiffe.

Einer vielfach verbreiteten Annahme entgegen werden Schiffe

nach den Aossagen der Kapit&ne nnd Rheder verhaltnismassig

selten vom Blitze getroffen. Die Bremer Stadtchronik erwfthnt im
Laufe der Jahrhunderte nur zwei Fftlle, in denen Schiffe auf der
Unterweser durch Blitz besch&digt warden. Aus neuerer Zeit sind

ausser den bereits oben von Bremerhaven erw&hnten noch folgende

Unfalle zu verzeichnen. Im September 1867 schlug der Blitz in

den Mast eines Weserkahns, der auf der Lesum lag, und ent-

ztlndete Segel and Tauwerk. Die aus 300 Petroleum-Barrel be-

stehende Ladung brannte mit dem Schiffe bis zum Wasserspiegel
ab. Auch ein niedriges Torfschiff auf der Wumme wusste der
Blitz zu treffen, indem er am 27. Mai 1879 den Anbauer Wendelke
aus St. Jilrgen in seinem Boote erschlug. — Am 3. Juni 1880
wurde das in Bremerhaven liegende Vollschiff „Persian" im Top
getroffen, dass ein Feuerregen von brennenden Segel- and Tauwerk
auf das Deck und die Kaje flog. Am 30. August desselben Jahres
fuhr der Blitz in das italienische Schiff „Agustino Merello, (( welches
im Dock zu Bremerhaven lag. Er gelangte durch die KlQsen in

den Raum, zerstdrte ohne zu ztlnden die Zwischenw&nde und warf
die Arbeiter zu Boden. — Die deutsche Brig „Ceres," Kapit&n
Soeken, welche von Galveston nach Bremen mit Baumwolle segelte,

wurde bald nach der Abfahrt am 1. Mai 1882 im Grossmast vom
Blitze getroffen. Das Schiff kehrte brennend nach Galveston
zurttck, wo man es voll Wasser lassen musste, um Herr des
Feuers zu werden.

Vor mehreren Jahren wurde das der Rhederei des Herrn
Schilling in Bremen gehdrende Schiff „Camelia,u Kapitftn Brecke,
auf der Reise von Newyork nach Hamburg vom Blitze getroffen,

und die aus Petroleum bestehende Ladung in Brand gesetzt.

Obgleich die Petroleum -Fasser teilweise schon angekohlt waren,
und die Mannschaft das Schiff verlassen wollte, gelang es doch den
Brand zu lOschen und das Schiff seinem Bestimmungshafen zuzu-
fahren. Ebenso wurde das amerikanische Schiff „Albert," welches
im Oktober 1884 auch mit einer Ladung Petroleum Newyork verliess,

am 15. November vom Blitz getroffen, der den Vormast zersplitterte.

Erst eine halbe Stunde spftter bemerkte man aus der Vorderluke
Rauch aufsteigen. Nachdem alle Anstrengungen zur Unterdriickung

des Feuers sich als vergeblich erwiesen hatten, vernagelte man
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die Loken, die aber bald durch eine furchtbare Explesion heraus-

geschleudert warden. Die Mannschaft verliess das Schiff ond,wurde
vom Dampfer „Comte d'Eaa" aufjgenommen, der ana oner Ent-
iernung tob 40 Seemeiten durch daa brennende Fahrzeug herbei-

gelockt war.

Bei der grossen Zahl von Schiffen and den zahlreichen

Gewittern, die zu gewisaen Jahreszeiten in den tropischen Meeren
bat taglich vorkommen, ist die Zahl der Blitzschaden doch gering.

Hdlzerne Segelachiffie skid solchen Unf&llen nodi am meiaten aus-

gesetzt, eiserne, die jetzt vorwiegend gebaat warden, ungleich

weniger, da der Blitz tiberall metalliache Teile findet, die ihn ina

Meer leiten. Auch bei Dampfern kommen Beschadignngen durch
Blitz aelten Tor. So hat z. B. die jetzt aus 70 Dampfschiffen be-

Btehende Flotte des Norddeutschen Lloyd Beit 30 Jahren nor zwei

Bhtschl&ge zu verzeichnen gehabt. Der eine traf vor langeren

Jahren den Dampfer „Amerika" Eapit&n Ernst, der andere den
Dampfer „Hohenstanfen" Kapitftn Himbeck; beide blieben ohne
ernstare Folgen. Zu diesem gttnstigen Ergebnis hat unzweifelhaft

beigetragen, daas die Masten samtlicher Ozeandampfer des Lloyd
mit Blitzableftern versehen sind, wie mir Herr Lloyd-Inspektor

Meyer gfttigst mitteilte. — Eine besondere Rolle spielen jedoch

die bereits oben erwahnten magnetiachen Wirknngen des Blitzes

anf Schiffen, die durch Zerstftrong der Kompasse grossen Oefahren
ausgesetzt sind. Schon Arago bemerkt in seinem Werke fiber daa

Gewitter, dass die Wirknngen des Blitzes auf die Lage der Magnet-
pole hftufiger seien, als man annehmen mftchte. Arago erwahnt
unter anderem, daas das englische Schiff „Dover" durch einen

Blitzachlag getroffen sei, der die Pole der vier Kompasse umkehrte,

so daas das Nordende der Nadeln nacb Sttden zeigte. Hier betrug

die Ablenknng vom magnetischen Norden 180 Grade, wahrend in

anderen Fallen der Blitz eine Ablenknng der Nadel von 40 bis

90 Grade bewirkte, oder gar den Magnetismos samtlicher Kom-
passe vernichtete. Mehrfach ereignete es sich, dass der Blitz

Stahlmassen des Setoffs magnetisierte and dadurch ein nnrichtiges

Anzeigen der Nadeln hervorrief. Ein solcher Fall trat anf dem
Kriegaschiff „Bismarck" ein anf der Reise von der Kapstadt nach

Sidney, worflber der Kommandant, Kapitan zur See, Kuhn an die

Annalen der Hydrographie Folgendes berichtete.

Wahrend einer heftigen GewitterbOe am 29. Mai 1887 schlug

der Blitz nahe an der Backbordseite der genannten Fregatte in

daa Wasser. Unmittelbar darauf zeigten die Kompasse eine Ab-
weichung nach rechts and oscillierten so stark, dass man sie zur

Steaerang des Schiffes nicht mehr verwenden konnte. Als man
die Magnetnadeln durch Reservenadeln ersetzt hatte, verhielten

diese sich ebenso wie die anderen Nadeln. Schliesslich fand man,

daas die StOrongen mit der Bewegang des Steaerraders zasammen-

hingen and dass die Drahtaeile des letzteren einen starken Magnetis-

moa angenommen hatten, der noch in zwei Meter Entfernnng die

Nadeln beeinflasste. Die Stftrangen verschwanden als dieses Draht-
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seil durch ein nones ersetzt wurde. Auf den anderen Schiffea

des deutschen Geschwaders, die rich dem „Bismarck" nahe be?

fanden, wurden keinerlei Sttaungen beobachtet —
Welches Unheil ein einziger Gewittertag anzurichtea vermag,

haben wir noch im Sommer dieses Jahres genugsam erfahren,

Ala wfthrend der Monate Mai and Juni eine ungew&hnliche

Temperatnrsteigerung eingetreten war, zeigte sich eine ausser-

ordentliche HSmung der Gewitter mit intensiver elektrischer Thfttig-

keit Am 15. Mai nachmittags wurde in einem Streifen yon etwa

drei Kilometer Breite die Umgegend yon Lilienthal zwischen Fischer-

hude and der Hamme auf 20 Kilometer Lftnge durch gewaltigea

Hagelschlag yerheert, w&hrend ausserhalb dieses Streifens, z. B.

in Bremen nur etwas Regen fid. Zu derselben Zeit entlud sich

in Soiling, am Harz, sowie zwischen Halberstadt und dem Hny
ein furchtbares Unwetter, welches sich bis Schlesien bin erstreckte.

Yon Dr. Ernst Wagner ist im Auftrage des preussischen meteoro-

logischen Instituts eine Statistik dieses einen Gewittertages zu-

sammengestellt. Obgleich dieselbe gewiss noch unyollkommen ist,

ergab sich, dass 44 Ortschaften Wolkenbruch und 74 Hagelschaden
erlitten batten, 6 Menschengetfttet und 3 gel&hmt wurden; 11 Ge-

baude (Windmtthlen und Wohnhftuser) brannten nieder und 47
andere wurden yon kalten Schl&gen getroffen ; zahlreiche Bftnme
und Telegraphenstangen waren mehr oder minder beschftdigt

worden.

Ich schliesse mit dem Wunsche, dass yorstehende Mitteilungeo

zu einer vermehrten Anlage yon Blitzableitern, sowie zur ordnungs-
mftssigen Herstellung veralteter Formen derselben Anregung geben
mdge, damit in unserem Nordwesten die BlitzunfftUe seltener warden.
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Der Meteorit von Barntrup.

Am 28. Mai 1886 fiel zu Barntrup im FOrstentum Lippe ein

Meteorstein, aber den ich in der „Weserzeitungtf einen kurzen

Bericht einsandte, der auch in einige Zeitschriften ttberging. Herr
Dr. Weerth, Direktor des Museums zu Detmold, hatte die Gtlte,

mir diesen Meteoriten bald nach seinem Fall eine kurze Zeit zur

Untersuchung zu ftberlassen. Durch nachstehende Beschreibung

die Aufmerk8amkeit noch einmal auf diesen kleinsten „Weltk6rper"

lenkend, gebe ich zun&chst eine Abbildung desselben in nattirlicher

Grtsse.

Ventrale Seite Dorsale 8eite

der abgestumpften Pyramide.

SeitUche Fl&ehe

Barntrup ist eine kleine Stadt zwischen Hameln und Detmold
in der Mitte des lippiscben Berglandes. Der wallnussgrosse Stein

ist kein Bruchstftck, sondern ein Monolith und hat Aehnlichkeit

mit einer abgestnmpften Pyramide. Derselbe wiegt 17,3 g bei

einem spezifischen Gewichte von 3,49. Er ist mit einer ziemlich

dicken schwarzen Rinde ttberzogen, die an mehreren Stellen beim
Fallen zersprengt wurde. Dadurch ist das lichtgraue Innere frei-

gelegt, welches kdrnige Struktur zeigt und vorwiegend aus Kiesel-,

Bitter- und Thonerde zusammengesetzt ist. Unter der Lupe er-

blicktman deutlich gelbliche Krystalle, die wahrscheinlich aus dem
h&nfig bei Meteorsteinen vorkommenden Schreibersit oder Troilit

bestehen. Ausser verschiedenen flachen Yertiefungen mit kdrnigen

Stellen zeigt die Oberflftche eine zarte Streifung. Der Fall er-

eignete sich genannten Tages um 2}/% Uhr Nachmittags n6rdlich

von Barntrup, am Rande des Krahenholzes, da, wo es am nftchsten

an die Chaussee nach Alverdissen grenzt. Das Gehdlz, welches

dem Herrn von Kerssenbrook gehort, besteht aus hochst&mmigen
Buchen. Herr Superintendent E. Zeiss damals zu Barntrup, welcher

diesen Meteorstein dem Museum zu Detmold Qbergab, berichtet

tlber den Fall Folgendes:

wDer BOrger und Ackerwirt Georg Schroder von hier ging
Tom nahen Steinbruch in das Holz, um sich Wasser zu holen.
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Dabei hdrte er in der Loft zuerst ein mehrmaliges Knallen, wie

von einzelnen Schtlssen, darauf ein donnerartiges Getdse, das ihm

Angst machte. Unmittelbar darauf fiel der Stein von den Buchen,

auf deren Aesten er mehrfach aufschlug, zu Boden. Erst nach

einiger Zeit entschloss sich Schrtder, ihn auf- and mitznnehmen

;

heiss war er nicht mehr. Ein Steinbrucharbeiter fragte nachher:

.Was war den los? Hat man auf Dich geschossen?" Das donnemde
Getdse schien von Sttdwest herznkommen. Lichterscbeinnngen war-

den nicht wahrgenommen, weil das Tageslicht zu intensiv war and

die Bftume zu dicht standen. Das Wetter war warm, der Himmel
nur mit wenigen geballten Wolken bedeckt."

Dieser Fond ist der zwdlfte in der Reihe der Meteoriten, die

im nordwestlichen Deutschland fielen oder gefanden warden. Er

geh6rt, wie der Meteorit von Bremervdrde, zar Klasse der Chron-

dite and stebt an Gewicht am nachsten dem Stein von IbbenbOhren,

der am 17. Juni 1870 fiel. Aas dem chronologischen Verzeichnu

sftmtlicher in Sammlangen aafbewabrten Meteoriten, das Dr. Brezint

zu Wien heraosgab and dem Katalog der Meteoriten des Britischen

Museums von 1888, welcher 376 Falle umfasst, ergiebt sicb far die

letzten Jahrzehnte im Ganzen eine Zunahme von Meteorsteinfallen.

Unzweifelhaft werden diese jetzt besser beachtet Man fragt aber mit

Recht, wie es mdglich sei, dass eine so winzige Masse eine so

bedeutende Wirkong hervorbringen kann, indem sie mit donner-

artigem Get5se aas der Loft herabfallt and wie bei anderen Fallen,

so z. B. dem Meteoriten von Gtttersloh bei Nacht grosse Lander-

strecken erleuchtet. Wir miissen deshalb annehmen, dass die

Meteoriten, gleich wie nnsere Erde, mit einer gasartigen Umhtillung

oder Atmosphare omgeben sind. Gelangt nan der kleine Welt-

kdrper bei einer planetarischen Geschwindigkeit von 40 bis 50

Kilometer in der Sekunde innerhalb der Anziehangssph&re der

Erde, so entzttnden sicb die Gasmassen mittelst Reibang. Dttfch

Mischnng mit dem Saaerstoff der Loft entsteht die Explosion,

deren Enall man beim Fall von Bremervdrde (11. Mai 1855) and

Gtttersloh (17. April 1851) in einem Umkreise von mindestens

35 Kilometer Radius gehort hat. Die Lichterscheinangen dagegen,

die sich Abends oder in der Nacht bemerkbar machten, dehnten

sich noch ttber weit grossere Flachenraame aas, die mehrere

handert Kilometer Halbmesser hatten.

L. Hapke.

Druck von M. Heinsiug Nachfolger, Bremen.
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Erster Beitrag zur Schmarotzerpilz-Flora

Bremens.

Von Dr. H. Klebabn.

Die Pilzflora Bremens and des nordwestlichen Teiles der nord-
deutschen Tiefebene ist noch verbaltnismftssig wenig durchforscht
worden. Die sehr reichhaltige Zusammenstellung oldenburgiscber
Hymenomyceten von Bentfeld and Hagena im V. Bande*)
dieser Abhandlungen , sowie einige kleinere gelegentliche Auf-
zeichnnngen einzelner Pilze. in Scbriften, **) deren Hauptziel ein

anderes ist, Bind Alles, was dartiber bislang verdffentlicht worden
ist Die mikroskopi Bchen nnd parasitiscben Pilze sind

noch fast gar nicht beachtet worden.
Meine Beschftftigung mit der Lebensgescbichte einer kleinen

Rostpilzgrappe filhrte mich naturgem&ss dahin, anch die Ver-
breitnng dieser Pilze nnd der n&cbstverwandten festznstellen ; denn
bei den Rostpilzen bat die Verbreitung der Formen nicbt allein ein

pflanzengeographisches Interesse, sondern in vielen Fallen anch ein

biologisches, indem sie wichtige Fingerzeige geben kann, wenn man
ermitteln will, welche Formen in den Entwickelnngskreis einer Art
gehOren. So wnrde ich durch das Nebeneinandervorkommen des

Peridermium Strobi und des Gronartium Ribicola auf die durch
Aassaatversuche hernach als zutreffend erwiesene Vermutung ge-
fiihrt, dass diese beiden Formen zu einander in Beziehong stehen.

Ebenso lftsst sich aus dem vdlligen Feblen des Cronartium ascle-

piadeum in unserer Flora schliessen, dass das seltenere Peridermium
Pini bei uns nicht das Aecidium des Cronartium asclepiadeum ist,

sondern das einer andem Pilzform sein muss. Andererseits fuhrt

das von diesen Gesichtspunkten geleitete Sammeln der Pilze h&ufig

zu interessanten Bestatigungen der Zusammengehdrigkeit der Formen
beterociscber Ereise; so gelang es mir z. B., in unmittelbarer

Nachbarschaft aufzufinden : Puccinia graminis und Aecidium Berbe-
ridis, Puccinia coronata und Aecidium Rhamni, Puccinia Phragmitis
nnd Aecidium rubellum, Uromyces Poae und Aecidium Ficariae.

) p«ff. 299.
•) H.Koch, Flora von Wangerooge, Bd. X, pag. 61 und 71. H. Sand-

ited e, Beitrage zu einer Lichenenflora des nordwestdeutachen Tieflandes, Bd. X,
ptg. 479. Ferner Buchenao, Bd Till. pag. 563, Klebahn, Bd. X, pag.
145 und 427.
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Anfangs batte icb mich auf die Zusammenstellung der Rost-

pilze bescbrftnkt ; diese bilden daher auch die grdsste Zahl der im
folgenden aufgezfthlten Arten ; indessen warden nacb und nach auch
einige Formen ana anderen Gruppen zusammengebracht, namentlicb

Mehltaupilze, femer fQhrte eine Anregung des Herrn Prof. Dr.

Sadebeck in Hamburg die Auffindung einiger Exoasci herbei, so

dass ich auch diese mit in die Zusammenstellung aufgenommen
babe. Meine bisberige Bescbaftigung mit dem Gegenstande erstreckt

sich fiber eine viel zu kurze Zeit, als dass ich erwarten k6nnte,

eine auch nur einigermassen vollst&ndige Aufz&hlung der bier vor-

kommenden Schmarotzerpilze zu geben. Im Gegenteil dfirfte sich

die Zahl der unserer Flora angeh5renden Pilze aus den in dieser

Aufzahlung am vollst&ndigsten vertretenen Gruppen, einer ungefahren

Schatzung zu folge, auf das Doppelte oder fast Dreifache belaufen.

Die meisten meiner Fundorte liegen nicht fiber 2—3 Stunden von
der Stadt entfernt; eine gewisse Bevorzugung einzelner Punkte
erkl&rt sich durch wiederholte zu ganz bestimmten Zwecken dahin

angestellte Exkursionen oder durch bequeme Erreichbarkeit der

Orte. Die Mitteilung einer Anzahl von Arten oder Standorten ver-

danke ich den Herren Dr. W. 0. Focke (F.), Prof. Dr. F. Buchenau
(B.)

y
Lehrer E. Lemmermann (L.) und F. Borcberding (Bg.), and

besonders Oberprimaner C. Klugkist (K.); einige yon den Herren
Dr. F. Mfliler (M.) und H. Sandstede (S.) in Varel und Zwischenahn
gesammelte und von letzterem mir ttbergebene, sowie einige von
mir selbst bei Zwischenahn, Oldenburg und Beverstedt gesammelte
Pilze glaubte ich mit aufnehmen zu sollen, da dieselben sich wahr-
scheinUch auch in grdsserer Nahe Bremens auffinden lassen werden.

Die Flora der parasitischen Pilze einer Gegend hangt, wie
leicht ersichtlich ist, in erster Linie von den in derselben Gegend
verbreiteten phanerogamen Pflanzen ab, da die meisten Parasiten

an einen oder wenige ganz bestimmte Wirte gebunden sind.

Chrysomyxa Ledi, Cronartium asclepiadeum, Endophyllum Euphorbiae
mfissen unserer Flora fehlen, weil die Nahrpflanzen, Ledum palustre,

Cynanchum Vincetoxicum, Euphorbia amygdaloides, nicht bei una
vorkommen. — Dagegen bleibt eine noch naher zu ergrfindende

Frage, wie weit vicariierende Wirte in Betracht kommen kOnnen.
Einige Scbmarotzer, namentlich Mehltaupilze, befallen einen sehr
grossen Kreie von Arten, ja selbst Gattungen, wie Sphaerotheca
Castagnei, Erysiphe communis ; auch manche Rostpilze nehmen mit
Wirten aus verschiedenen Gattungen vorlieb, wie die Getreideroste.

Die meisten Roste beschranken sich aber auf eine Gattung, z. B.

Cronartium Ribicola, welches alle Ribes-Arten obne Ausnahme zu
befallen scheint, oder selbst auf eine Art (Roestelia cancellata)

oder wenige nahe verwandte Arten (Melampsora farinosa). Nun
wird die Euphorbia Cyparissias Mitteldeutschlands bei uns mehr oder
weniger durch Euphorbia Esula vertreten. Beide beherbergen auch
entsprecbende Pilzformen, n&mlich Uromyces scutellatus und ein

Aecidium. Hier entsteht die Frage, ob diese beiden Aecidien identisch

sind. Das Aecidium auf Euphorbia Cyparissias ruft auf Erbsen
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den Uromyces Piai hervor, den ich bei Bremen noch nicht bemerkt
habe; dagegen ist Aecidium Euphorbiae nicht selten. Immerhin
kdnnte dieser Pilz mit dem anf Euphorbia Cyparissias identisch

sein and Uromyces Pisi hervorbringen
;
geeignete Caltaren — oder

die Auffindung des Uromyces Pisi in der Nfthe des Aecidinms auf
Euphorbia, kOnnten die Frage entscheiden.

Eine Unterscheidung, welche sich durch die Betrachtung der
N&hrpfianzen aufdr&ngt, ist die zwischen einer einheimischen

Schmarotzerflora auf den bei uns von Haus aus wild wachsenden
Pflanzen, und einer frOher oder spftter eingewanderten, deren Ver-
treter auf aus fremden Gegenden eingeffthrten Eulturpflanzen leben.

Gerade die letzteren nehmen meist unser besonderes Interesse in

Anspruch, da sie hftufig epidemisch und stark schadigend auf den
nicht immer unter den gdnstigsten Verh&ltnissen lebenden Wirten
auftreten. Ein solcher erst in neuester Zeit eingewanderter Pilz

ist der Weymouthskieferrost (Peridermium Strobi); in der Heimat
jener Eiefer scheint derselbe kaum bekannt zu sein, in Europa hat
er indessen auf den angepflanzten Bftumen mehrfach Epidemien
verursacht Der damit in Generationswechsel stehende Johannis-

beerrost kann daher gleichfalls nicht einheimisch sein; er ist in

der That erst in den 50er Jahren in Finland entdeckt und erst in

den 70er Jahren in Deutschland aufgefunden worden. Gerade in

Finland ist aber auch der Weymouthskieferrost zuerst epidemisch

aufgetreten — soweit darttber Nachrichten vorliegen. In ahnlicher

Weise ist vermutlich auch der jetzt sehr gemeine Gras- und Ge-
treiderost Puccinia graminis erst mit der h&ufigeren Anpflanzung

der Berberitze (die hier nicht wild vorkommt) bei uns heimisch

geworden — falls nicht doch noch bewiesen wttrde, dass das Mycel
oder die Uredo auf Gr&sern tlberwintern kann — , ebenso der

Gitterrost der Birnen mit der Anpflanzung der Sadebaume. Wahrend
es sich in diesen Fallen urn eingewanderte Pilze handelt, deren

Yorkommen von der Anpflanzung einer gewissen Kulturpflanze ab-

hangig ist, kann auch der Fall eintreten, dass ein einheimisch er

Pilz Eulturpflanzen befallt. Sehr evidente Beispiele wilsste ich far

diesen Fall nicht zu nennen, doch sind wahrscheinlich die beiden

anderen Getreideroste hierher zu rechnen, Puccinia Rubigo-vera

and P. coronata, deren beide Generationen auf einheimischen

Pflanzen leben, deren Uredo- und Teleutosporenform aber auch

Getreidearten befallt. Far den entgegengesetzten Fall, dass ein

fremder Pilz auf einheimische Gewachse Qbergegangen und damit

wahrscheinlich dauernd, unabhangig von der Anpflanzung einer

Kulturpflanze, in unserer Flora heimisch geworden ist, liefert der

Malvenrost ein interessantes Beispiel. Dieser Pilz, ursprfinglich in

Chile, am Kap und in Australien heimisch, trat 1873 plotzlich in

Europa auf und verbreitete sich seitdem immer mehr. Er wurde

schon 1876 bei Bremen beobachtet und ist nun gewissermassen

ein BQrger unserer Flora geworden, indem er sich nicht mehr auf

seine ursprflnglichen Wirte, Althaea-Arten, beschrftnkt, sondern auch

anf die wilden Malven Qbergeht.
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Eine besondere Erwahnung verdient noch der Umstand, das&

ich Chrysomyxa Rhododendri mit in dem Verzeichnis auffQhre.

Dieser Pilz findet sicb auf einer Anzahl Rhododendronstraucher in

der Hellemannschen Baumschule in Moorende and ist offenbar mit

der N&hrpflanze eingeschleppt worden. Es ist iibrigens nicht un-

mdglich, dass er seinen vollst&ndigen Entwickelungsgang daselbst

durchlauft, da ganz nahe dabei Fichten angepflanzt sind; indessen

babe ich bislang nur die Uredo bemerkt.

Endlich sei noch einer Erscheinung ganz anderer Art gedacht

Auch die Schmarotzerpilze haben wieder ihre Schmarotzer oder ihre

Feinde. Auf Schmarotzer auf den im Folgenden zusammengestellten

Pilzen habe ich noch wenig geachtet; indessen mochte ichhierauf

ein Paar Insekten hinweisen, die im Larvenzustande vielleicht mehr-

fach auf epiphytischen Pilzen leben, namentlich aber auf Rostpilzen

vorkommen, deren Uredo- und Aecidium-Sporen ihre wesentliche

Nahrung bilden. Es sind winzige Dipteren aus der Gruppe der

Cecidomyiden, Diplosis Geomatis und coniophaga Winnertz,

vielleicht noch einige nahe verwandte Arten. Ihre Larven findet

man auf gewissen Rosten fast regelmftssig, und sie scheinen Ober-

haupt keine Art, von den Teleutosporen abgesehen, zu verschmahen.

Ich wurde auf die roten, etwa 1

—

V/t mm Iangen Larven, welche

die Sporen der Rostpilze zu fressen schienen, zuerst bei Beob-

achtungen fiber Cronartium Ribicola und Aecidium Convallariae

aufmerk8am. Herr Prof. Dr. J. Mik in Wien hatte die Freundlich-

keit, die Larven zu bestimmen und mir mitzuteilen, dass das voll-

kommene Insekt aus den Larven leicht zu erziehen sei, wenn man
dieselben, nachdem sie sich selbst von den Blattern haben herab-

fallen lassen, auf Erde, etwa in einen Blumentopf, bringt. Nach

einigen Wochen entwickeln sich alsdann die winzigen Miicken. Herr

E. Lemmermann hat das auf meine Veranlassung einige Male aus-

geftihrt und in der That die beiden genannten Miicken erhalten,

die nach seinen Angaben mit den in Schiner, Dipterenfauna, ent-

haltenen Diagnosen vollstandig tlbereinstimmen. Es erscheint nicht

ausgeschlossen, dass diese Insekten bei der Verbreitung der Rost-

pilze oder auch sonst im Leben derselben irgend eine Rolle spielep.

Urn die weite Verbreitung derselben zu zeigen, nenne ich die

folgenden Namen von Rostpilzen, auf denen ich die Larven bemerkt

habe: Uromyces Phaseoli, Puccinia Violae (Aecidium), P. coronata

(Aec), P. suaveolens, P. Pimpinellae (Uredo), Phragmidium sub-

corticium (U.), Phr. Rubi (U.), Phr. violaceum (U.), Phr. PotentiUae,

Melampsora Helioscopiae (U.), M. betulina (XL), M. populina (U.),

M. farinosa (U.), M. vitellinae (U.), M. pustulata (U.), Coleosporium

Senecionis (U .), C. Sonchi (U.), Cronartium Ribicola, C. asclepiadeum

(nicht bei Bremen), Aecidium Convallariae, Aec. Periclymeni, Peri-

dermium Pini (Sachsen).

Der Umgrenzung und systematischen Anordnung der Arten

liegen (mit geringen Abweichungen) folgende Schriften zu Grande;
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Winter, die Pilze in Rabenhorst, Kryptogamenflora von Deutsch-

land, Osterreich und der Scbweiz. Citiert: W. mit lanfender

Nummer.
Schroter, die Pilze in Cobn, Kryptogamenflora von Schlesien.

Citiert: Scb. mit lanfender Nummer.
Plow right, British Uredineae and JJstilagineae. London 1889.

Citiert: P. mit Seitenzahl.

Sadebeck, Untersuchungen fiber die Pilzgattong Exoascus 1884,
und Ber. ttber die Sitz. der Ges. fflr Bot. zu Hamburg 1888
IV. Heft pag. 90.

Indem ich diese Zeilen der Offentlichkeit tibergebe, ist es mir
eine angenebme Pflicht, alien Herren, die mich durch Beitr&ge

unterstutzt baben, meinen besten Dank auszusprechen. Zur be-

sonderen Freude wtirde es mir gereichen, wenn der vorliegende

durftige Anfang mancbem Botaniker unserer Stadt und namentlich

der Umgegend eine Anregung gftbe, neben den hoheren Pflanzen

auch die auf ibnen wacbsenden Pilze zu beachten und, wenn auch
nor durch Sammeln, zur Erforscbung der beimischen Pilzflora bei-

zutragen. Fiir die wichtigste zum Bestimmen und selbst zur wissen-

schaftlichen Bearbeitung n5tige Litteratur ist durch Anscbaffung

der unentbehrlichsten Werke (Winter die Pilze; Schrdter, die Pilze;

Saccardo, Sylloge) seitens der st&dtischenSammlungen and namentlich

des naturwissenschaftlicben Vereines auf das Beste gesorgt worden.

Bremen, im November 1889.

1. Uredineae, Rostpilze.

Uromyces, Link.

I. EuuromycesSchrot.
a. Auteuuromyces.

U. Fabae (Pers.) W. [U. Orobi (Pers.)] 210. Sch. 496. P. 119.

HI. auf Vicia Faba L. Hastedt. 8—10. I. H. auf

Yicia Cracca L. Werder bei Habenhausen. 6.

U. Polygon! (Pers.) W. 203. Sch. 498. P. 123. H. IH. auf Poly-

gonum aviculare L. Neuelander Feld (L.) 8.

U. Phaseoli (Pers.) W. 209. P. 122. Sch. [U. appendicular
(Pers.)] 501. Auf Phaseolus-Arten. Wollah, Osterndorf

bei Beverstedt.

b. Heteruromyces Schrdt.

U. Poae Rabh. W. 216. P. 131. Sch. [U. Dactylidis Otth. pr. p.]

506. I. Aecidium Ficariae Pers. auf Ranunculus Ficaria L.

Bemerknng: Die Fnndzeiten sind mit den Zahlen der Monate hinter

den Fundorten angegeben. Bei den Uredineen bedeutet Sp = Spennogonien,
I = Aecidien, II = Uredosporen, III = TeleutoBporen. Bei der Bezeichnung
der Untergattnngen bedeutet Eu- (z. B. Eupuccinia) = Sp. I. II. HI. Bind be-

kannt und zwar Auteu- auf demselben, Hetero- auf verschiedenen Wirten.
Brachy-= Sp. II. III. auf derselbenPflanze, I. fehlt Hemi-= nur II. III. bekannt
-opsis (z. B. Pucciniopis)= Sp. L HI. bekannt. Micro-= nur HI, nach langerer

Rube keimend. Lepto- = nur III, gleich nach der Reife keimflhig.
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Burgerpark ; Horn (K.) 5. II. III. auf Poa annua L.

neben vorigem im Btirgerpark. 5. 6.

II. Hemiuromyces Schrdt.

U. lineolatus (Desmaz.) W. 183. III. auf Scirpus maritimus L.
Werder bei Habenhausen, Munte. 9.

U. scutellatus (Schrank.) W. 185. Sch. 531. P. 134. Auf Eu-
phorbia Esula L. Hastedt (Jakobsberg) 5. 6.

Die von dem Pilz bewohnten Pflanzen sind am
Wuchs leicht kenntlich. Sie haben ktirzere und breitere,

oft etwas fleischige Blatter, bleiben unverzweigt und ge-
langen nicht zur Blttte. Der Pilz perenniert in der Nfthr-

pflanze. Einzelne Uredosporen zwischen den Teleutosporen.

U. Ficariae (Schum.) W. 179. Sch. 530. P. 140. Auf Ranun-
culus Ficaria L. Leuchtenburg. 5.

Herr Prof. G. v. Lagerheim machte mich darauf
aufmerksam, dass zwischen den Teleutosporen einzelne

Uredosporen vorhanden sind. Ich stelle diese Art daher
zu Hemiuromyces.

Puccinia Pers.

I. Eupuccinia Schrot.
a. Auteupuccinia de Bary.

P. Mmthae Pers. W. 308. Sch. 550. P. 157. IH. auf Mentha
aquatica L. Varel (M.).

P. Lampsanae (Schultz.) Sch 544. P. 149. W. [P. flosculosorum

(Alb. et Schw.)] 312. II. HI. auf Lampsana communis
L. Lilienthal. 7.

P. Plmpinelli (Strauss.) W. 321. Sch. 549. P. 155. U. auf
Anthriscus silvestris L. Schdnebeck. 6.

P. Violae (Schum.) W. 326. Sch. 547. P. 152. I. auf Viola
odorata L. Bremen (Realschulgarten, B.) 6. U. auf
Viola canina L. Hasbruch. 6.

Das Aecidium ruft, namentlich an den Blattstielen,

erhebliche Anschwellungen hervor.

b. Heteropuccinia SchrOt.

P. gramlnis Pers. W. 329. Sch. 551. P. 162. Getreide-
rost. I. Aecidium Berberidis Gmel. auf Berberis
vulgaris L. Btirgerpark, Bremen, Oslebshausen (F.) ; sehr
hftufig. Auf Frtichten yon Mahonia Aquifolium Nutt.
Wall; Oslebshausen (F.); Scharmbeck (B. cfr. Bd. VIII.

p. 567) 5. 6. U. III. auf Gr&sern und Getreide sehr
verbreitet. Auf Grftsern neben vorigem, Btirgerpark 6—11.

Man findet diesen Rost sehr haufig, ohne dass
Berberitzen in der Nahe sind, was immerhin auffallig

ist, obgleich gegen die Thatsachen der Heterocie dieses
Pikes kein Zweifel mehr ausgesprochen werden kann.
Es wird zwar vielfach angegeben, dass die Aecidium-
sporen, namentlich von Puce, graminis, leicht ihre Keim-
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fahigkeit verlieren (cfr. z. B. de Bary in Buchenau, der
Host des Getreides and die Mabonien, diese Abh. Bd.
VIII. p. 567), in der Natur muss aber docb ein weiter

Transport derselben ohne Verlust der Keimkraft m5glich
sein ; wie weit die Uredosporen dabei eine Rolle spielen,

diirfte schwer zu sagen sein. Ein tJberwintem des
Pilzes im Grase scbeint nach den Angaben de Barys
ausgescblossen zu sein, so dass die Berberitze zur ersten

Erzeugong der Uredo im Jahre unbedingt erforderlich

ware. Ob unter diesen Umst&nden die in hiesiger

Gegend bestehende Verordnung, nach welcherBerberitzen

nicht nfther als in 500 Fuss Entfernung von Ackerland
angepflanzt werden sollen, einen genligenden Scbutz des

Getreides bedingt, diirfte sehr zweifelhaft sein. Ubrigens
spielen eine ebenso grosse Rolle, wie Puccinia graminis,

die anderen Getreideroste , wenigstens Puce. Rubigo-
vera, die als Uredo ftberwintert und ausserdem durch
Ackerunkrftuter, die das Aecidium tragen (s. u.), ver-

breitet wird.

Bei einer Kultur des Aecidium Berberidis im Hause
[Aussaat der Sporidien von Puccinia graminis 1. Mai,

erster wabrnebmbarer Erfolg 7. Mai] zeigten die Aecidien

samtlich die eigentQmliche langgestreckte R5hrenform
y

die Plowright 1. c. p. 24 beschreibt und die auch Dietel,

Ostr. bot. Zeitschr. 1889 XXXIV. pag. 259 erwfthnt.

Namentlich gewahrte eine an einem Zweige entstandene

Galle von reichlich x
jt cm. Dicke, die dicht damit be-

setzt war, einen eigentiimlichen Anblick. In fthnlicher

Weise fand ich den Pilz in einem Garten entwickelt,

wo die infizierte Pflanze in einer Ecke stand und dem
Winde nicht sehr ausgesetzt war.

P coronata Corda W. 331. Sch. 552. P. 163. Kronenrost.
I. Aecidium Rhamni GmeL auf Rhamnus cathartica L.

Pauliner Marsch, Hastedt. Auf Frangula Alnus Miller

Etelsen, Hasbruch. 6. II. III. auf Grftsern : Pauliner Marsch,

Hastedt neben vorigem und entfernter. Auf Holcus

lanatus L. Huchtingen, Hasbruch. 7—10.

P. Rubigo-vera (DC.) W. 330. Sch. 554. P. 167. Getreide-
rost II. auf Getreide: Lesum (F.) 11. II. HI. auf

Secale cereale L. Borgfeld, Landstrasse nach Worps-
wede. Auf Triticum vulgare Vill. Borgfeld 6. 7.

I. Aec. Asperifolii Pers. noch nicht gefunden ! Wie ich

aus Plowright 1. c. ersehe, liegt der Grand vermutlich

darin, dass ich zur unrichtigen Zeit gesucht habe. Die

Aecidien erscheinen nicht, wie in den meisten Fallen,

im Fruhjahr, sondern im Herbst, im September und

Oktober. Damit steht auch in Zusammenhang, dass

man im Spatherbst haufig die Uredo findet und dass der

Pilz als Uredo tiberwintert. Nach demselben Forscher
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werden mdglicherweise mehrere Arten unter dem Namen
Rubigo-vera vereinigt.

P. Poarum Nielsen. W. 333. Sch. 555. P. 168. I. Aec. Tussi-

laginis Gmel. auf Tussilago Farfara L. Lesum (8)

;

Schonebeck (L., 5); Lesumstotel (K.) Erzeugt nach P.

und Sch. zweimal im Jahre Aecidien, erst 6. 7, dann
10. 11.

P. Cartels (Schum.) W. 337. Sch. 556. P. 169. I. Aec. Urticae
Schum., auf Urtica dioica L. Biirgerpark; zwischen
Munte und Horn (K.); Leuchtenburg, Schflnebeck. 5.

11. III. auf Carex acutiformis Ehrh. (?) Huchtingen 8.

(Teleutosporen hellbraun, meist sehr lang, 40—85 ^}

mit kurzem Stiel, am Ende stark verdickt und meist
abgerundet.)

P. silvatica Schrot W. 339. Sch. 557. P. 172. I. Aec. Taraxaci
Schmidt et Kze. auf Taraxacum officinale Web. Pauliner
Marsch (Jakobsberg) 6.

P. paludosa Plow. P. 174. I. Aec. Pedicularis Lib. W. 421. Sch. 690.
Auf Pedicularis sp. Emdinghausen (Thedinghausen) (K.).

P. obscura Schrbt. W. 269. Sch. 561. P. 174. II. III. auf Lu-
zula campestris DC. var. multiflora Lej. Leuchtenburg 6.

P. Phragmitis (Schum.) W. 258! 335! Sch. 563. P. 175.
I. Aec. rubellum Gmel. auf Rumex Hydrolapathum Huds.
Landstrasse nach Borgfeld 6. Auf R. obtusifolius L.
Schdnebeck 5. II. III. auf Phragmites communis Trin.

Landstrasse nach Borgfeld neben dem Aecidium! auch
sonst mehrfach. 6. 7.

P. Magnusiana K5rnicke. W. 335 pr. p. Sch. 564. P. 177.
III. auf Phragmites communis Trin. Zwischenahn (S.).

P. Moliniae Tui. W. 332. Sch. 565. P. 179. I. Aec. Orchide-
arum Desm. auf Orchis latifolia L. Zwischenahn. 6.

P. Eriophori Thiim. I. Aec. Cinerariae Rostr. auf Cineraria palustris

L. (Senecio paluster DC.) Oyter Moor.

II. Brachypuccinia Schrdt. *

P. suaveolens (Pers.) W. 282. Sch. 566. P. 182 Auf Cirsium
arvense Scop. Sehr verbreitet : Parkstrasse, Pagenthomer
Feld, Pauliner Marsch, Werder etc. Die von den Spermo-
gonien befallenen Pflanzen zeigen einen auffalligen siiss-

lichen Geruch ; sie haben einen etwas verftnderten Wuchs,
meist blassere Blatter. Der Pilz perenniert.

P. Hieracii (Schum.) Sch. 567. P. 184. W. [P. flosculosorum
(Alb. et Schw.)] 312. II. III. auf Hieracium umbellatum
L. Landstrasse beim Weiher Berg. II. auf Leontodon
autumnalis L. Werder. 8. 9.

P. Taraxaci Plow. Sch. [P. Hieracii (Schum.)] 567. W. [P. flos-

culosorum (Alb. et Schw.)] 312. P. 186. II. auf Tara-
xacum officinale Web. Zwischen Stau und Munte. 7. 8.
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III. Hemipuccinia Schrot.

P. Polygoni Pers. W. 273. Sch. 570. P. 188. Auf Polygonum
Convolvulus L. Neuelander Feld ; Hastedt (K.); auf P.

Persicaria L. verbreitet, z. B.Werder, Pauliner Marsch 8. 9.

P. Tanaceti DC. W. 316. Sch. 571. P. 189. Auf Tanacetum
vulgare L. Varel (M.), Hastedt (Jakobsberg) 9; auf

Artemisia vulgaris L., zwischen Beverstedt und Stubben(K.).
P. argentata (Schultz.) W. 290. Sch 582. P. 193. Auflmpatiens

Nolitangere L. Leuchtenburg-Wollah (K.).

IV. Pucciniopsis Schrdt.

P. Tragopogonis (Pers.) W. 315. P. 197. Sch. 590. I. auf Tra-

gopogon pratensis L. Pauliner Marsch, hinter Katten-

thurm. 6.

P. fusca Relhan W. 300, Sch. 591. P. 205. 269. I. Aec. leu-

cospermum DC. auf Anemone nemorosa L. III. auf

derselben Pflanze, beide in Lilienthal, Oberneuland, III.

auch in Schdnebeck beobachtet. 5. 6.

Da der Zusammenhang des Aecidiums mit der
Puccinia noch nicht erwiesen und ersteres in England
seltener ist, zahlt Plowright die beiden Generationen
gesondert auf. Die kranken Pflanzen sind am Habitus
und an der gelblicheren Farbung leicht kenntlich.

V. Micropuccinia SchrSt.

P. Aegopodii (Schum.) W. 244. Sch. 595. P. 201. Auf Aegopodium
Podagraria L. sehr verbreitet: Biirgerpark, Schwach-
hausen, Leuchtenburg etc. 5.

P. Adoxae DC. W. 318 pr. p. Sch. 548 pr. p. P. 207. Auf
Adoxa Moschatellina L. Sttdweihe (F.) 4.

Material zur Untersuchung lag mir von diesem
Pilze nicht vor. Nach den Mitteilungen des Herrn Dr.

W. 0. Focke ist mir die ZugehGrigkeit zu dieser Art,

nicht zu P. albescens (Grev.) P. 153, wahrscheinlich.

VI. Leptopuccinia Schrdt.

P. Arenariae (Schum.) W. 229. Sch. 599. P. 210. Auf Stellaria

Holostpa L. Lilienthal (Gehfllz an der Wdrpe) 6.

P. Malvacearum Mont W. 228. Sch. 606. P. 212. Malvenrost.
Auf Althaea rosea Cav. Bremen (Hellemanns Gartnerei),

auf Malva rotundifolia L. St. Magnus, auf M. neglecta

Wallr. Hastedt, Bremen (b. schwarzen Meer) 8—11.

P. Circaeae Pers. W. 227. Sch. 607. P. 213. Auf Circaea lute-
' tiana L. Varel (M.); Wollah (K.).

P. Glechomatis DC. W. [P. verrucosa (Schultz)] 222. Sch. 609.

P. 214. Auf Glechoma hederacea L. Varel (M.); Burger-

park (K.).
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Triphragmium, Link.

Brachytriphragmium Plow. (Eutripbragmium Schr6t.)

Tr. Ulmariae (Schum.) W. 341. Sch. 613. P. 218. I. Aec. nach
Scbiroter, prim&re Uredo nach Winter und Plowright,

noch nicht beobachtet. II. III. auf Spiraea Ulmaria L.

Weg von Horn nach Schorf. 8. Der Pilz scheint nicht

gerade hftufig zu sein.

Phragmidium, Link.

Euphragmidium Wint.

Phr. Potentillae (Pars.) W. 348. Sch. 617. P. 221. II. in. auf

Potentilla verna L. Oslebshausen (F.). Die (im Garten
angepflanzten) Wirtspflanzen sind aus Jena bezogen.

Phr. Tormentillae Fuck. Sch. 618. P. 222. W. [Phr. obtusum
(Strauss)] 347. II. auf Potentilla Tormentilla Sibth.

Mullhorst bei St. Magnus (K.).

Phr. violaceum (Schultz) W. 350. Sch. 619. P. 223. II. III.

auf Rubus-Arten, sehr verbreitet. Vahr, Falkenburg
bei Lilienthal, Tenever, Buchholz bei Ottersberg. 6—9.

Uredosporen orangegelb, dickwandig (Wand reich-

lich 2,5 (i\ mit spftrlichen und derben stachelartigen

Warzen besetzt.

Phr. Rubi (Pers.) W. 349. Sch. 620. P. 224. II. HI. auf Rubus-
Arten, Strasse nach Schorf, Lilienthaler Geholz. n.
auf R. gratus Focke, Varrel bei Delmenhorst. 7—10.

Uredosporen blasser und dtinnwandiger als bei

voriger, (Wand kaum 1 ^), mit zahlreicheren und
zarteren Warzen besetzt.

Nach meinen Erfahrungen sind, im Gegensatz zu

den Angaben von SchrOter und Plowright 1. c, die

Uredosporen dieser beiden Arten, falls man nur
eine gentigende Vergrdsserung (400—600) anwendet,
nach der Beschaffenheit der Membran und
der Warzen sehr leicht zu unterscheiden.

Die Uredo bildet bei den Formen entweder ver-

einzelte Polster, die bei Phr. violaceum meist grosser
sind und auf der Oberseite violette Flecken hervorrufen,

oder sehr zahlreiche Polster, die fast, die ganze Blatt-

unterseite bedecken. In diesem Falle ist die Flecken-

bildung weniger deutlich.

Phr. subcorticium (Schrank) W. 345. Sch. 621. P. [Phr. subcor-

ticatum (Schrank) 224. Rosenrost. Auf cultivierten

Rosa-Arten sehr verbreitet. I. Lesum (B.); BOrger-
park, Falkenburg ; Woltmershausen (auf Rosa pimpinelli-

folia DC. ^schottische Zaunrose*, verheerend! Semi-
narist Uhlhorn) 6. II. III. Lesum (B.); Bftrgerpark,

Sebaldsbrtlck, Bremen (Hellemann), Stenum. 7. 8.
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Gymnosporangium, Hedw.

Die Gattung ist bis jetzt nur heterocisch und ohne ausge-

pragte Uredosporen bekannt.

G. Sabinae (Dicks.) W. 352. Sch. 627. P. 230. I. Roestelia

cancellata Rebent. Birnenrost, auf Pirus communis
L. Bremen (Stadt, an mehreren Orten), Stenum 8. 9.

III. auf Juniperus Sabina L. Neben den erkrankten Birn-

baumen in Stenum, die kein gesundes Blatt hatten,

standen Sabina-Btische, auf denen ich allerdings um
jene Jahreszeit (8) keine Teleutosporen nachweisen
konnte. Von Herrn Hellemann in seiner Baumschule
neben kranken Birnbaumen beobachtet (Bremen). 4. 5.

6, confusum Plow. P. 232. I. auf Crataegus Oxyacantha L.

Sporen 20—26 ^. Biirgerpark, sehr vereinzelt. 7.

III. auf Juniperus Sabina L. Btlrgerpark 4. 5. Teleuto-

sporen von zweierlei Art, wie P. 1. c. angiebt, braune
mit dicker und helle mit diinner Membran.

Ich betrachte die Zurechnung der gefundenen Pilze

zu dieser Art als eine provisorische, durch weitere Be-
obachtungen zu bestatigende.

G. clavariaeforme (Jacq.)? W. 353. Sch. 628. P. 233. III. auf

Juniperus sp.? Schwachhauser Chaussee. 5.

G. juniperinum (Linn.) W. 354. Sch. 629. P. 235. I. Roestelia

cornuta Tul. auf Sorbus aucuparia L. vielfach, aber ver-

einzelt: Oberneuland, Hasbruch (Htitte); Lieth b. Falling-

bostel (B.) 7. 8.

Anmerkung. Die Obertragung der Gymnosporangien auf Juniperus
mittels der Aecidiumsporen ist nunmehr auch auegefuhrt worden und zwar
von Plowright bei G. confusum und clavariaeforme.

Melampsora, Cast.

I. Eumelampsora. [Heteromelampsora.]

M. farinosa (Pers.) Sch. 632. PI. 238. W. [M. Salicis capreae

(Pers.) pr. p.] 362. M. Capraearum Thtim. Weiden-
rost. I. Caeoma Euonymi (Gmel.) noch nicht beob-

achtet. II. III. auf Salix cinerea L., aurita L., repens L.

verbreitet. 8—10. S. Bemerkung zu M. epitea.

M. Laricis R. Hartig. I. Gaeoma Laricis (Westd.) W. 400.

PI. 262. Larchenrost, auf Larix decidua Mill. Moor-
ende, Schdnebeck. 5. Unscheinbar und daher leicht zu

ftbersehen

!

II. in. M. Tremulae Tul. W. (361). Sch. 636. P. 240.

[Zu L. Laricis gehdrig? oder selbstandig?) Auf Populus

Tremula L. verbreitet: Biirgerpark, Stenum etc. 7. 8.

Die Biologie der beiden genannten und der iibrigen

zu Eumelampsora zu rechnenden Arten: M. Hartigii

Thiim. [Caeoma Ribis Lk.j; M. aecidioides (DC.) [C.

Mercurialis (Pers.)]; M. pinitorqua Rostr. [C. pinitor-

quum Br.] — nach Rostrup, Yidensk. Meddel. fra den
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naturh. Foren 1889 — scheint noch nicht tiber jeden

Zweifel klargelegt zu sein.

II. Hemimelampsora Wint.
Bislang sind keine Aecidium-(Caeoma-)formen bekannt.

M. Helioscopiae (Pers.) W. 364. Sch. 630. P. 236. Auf Euphorbia
Esula L. Hastedt (Jakobsberg) , Pauliner Marsch,
Werder, St. Magnus ; auf E. helioscopia L. Neuelander
Feld, Borgfeld. 7-10.

M. Lini (Pers.) W. 368. Sch. 631. P. 237. Auf Linum cathar-

ticum L. mehrfach beobachtet (F.).

M. epitea(K*e. et Schm.)? W. [362]. Sch. 633. P. 239. Weiden-
rost, auf Salix viminalis L. sehr hftufig. 8—10.

Die von mir auf Salix viminalis gefundenen Te-
leutosporen finden sich aufderOberseite der

Blatter, wahrend dieselben nach den Diagnosen bei Sch.

und P. 1. c. und Saccardo, Sylloge VII. p. 588 unter-
s e i t s auftreten sollen. Auf der Unterseite scheinen

eigentiimlich umgebildete, getrennte Teleutosporen vor-

zukommen.
Eine eingehendere Behandlung dieses Gegenstandes,

sowie der Weidenroste unserer Gegend Uberhaupt, hoffe

ich demnachst ausftihren zu konnen.

M. Vitellinae (DC.) W. [362]. Sch. 635. P. 240. Weiden-
rost, auf Salix fragilis L., amygdalina I4. sehr h&ufig.

Die meist langgestreckten Uredosporen sind

an der Spitze vSllig glatt, darunter treten

kleinere und dann grossere Stacheln auf, welch letztere

den grossten Teil der Wand bekleiden. S. Bemerkung
zu M. epitea.

M. populina (Jacq.) W. 361. Sch. 638. P. 242. Pappelrost,
auf Populus nigra L. haufig: Hastedt (Jakobsberg und
Schellen Gut), am Deich, Stau; Leuchtenburg (K.); auf
Populus balsamifera L. Biirgerpark. 8—10.

M. betulina (Pers.) W. 360. Sch. 640. P. 243. Birkenrost,
auf Betula alba L. und pubescens Ehrh. Lesum, Moor-
ende, Stenum, Osterndorf b. Beverstedt; Ellen (K.) 8—10.

In Moorende in der Nahe von Peridermium Pini

(corticicola) ; indessen blieben Aussaaten der Aecidium-
sporen auf Birkenpflanzen resultatlos.

III. Pucciniastrum Otth.

M. pustulata (Pers.) W. TM. Epilobii (Pers.)] 371. Sch. 642. P.

244. Auf Epilooium angustifolium L. Osterndorf bei

Beverstedt. 8.

IV. ThecopsoraMagn.
M. Vacciniorum (Link) W. [M. Vaccinii (Alb. et Schw.)] 372.

Sch. 646. P. 246. II. auf Vaccinium Vitis Idaea L.

Zwischenahn. 7. II. auf V. Myrtillus L. Hasbruch (K.).
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Coleosporium, Lev.

I. Eucoleosporium Wint.
C. Senecionis (Pers.) W. 381. Sch. 650. P. 248. I. Perider-

mium oblongisporium Fuck. P. Pini acicola aut. K i e f e r -

nadelrost auf Nadeln von: Pinus silvestris L. viel-

fach: Delmenhorst, SchSnebeck, Leuchtenburg, Moor-
ende, Zwischenahn. Pinus austriaca H5ss : Moorende 5.

II. III. auf Senecio silvaticus L.: Moorende, Btirger-

park, Osterndorf bei Beverstedt; auf S. vulgaris L.:

Parkstrasse, Biirgerpark, Yahr, Lilienthal, Neuelander
Feld, Oslebshausen ; auf S. viscosus L. : Oslebshausen.
7—9. Der Rindenrost der Kiefer gehflrt vermutlich

nicht zu Coleosporium Senecionis; s. u. Peridermium
Pini.

II. Hemicoleosporium Wint.

C. Sonchi (Pers.) Sch. 651. P. 250. W. [C. Sonchi arvensis

(Pers.) 379. Auf Sonchus asper All. Schwachhausen,
Neuelander Feld; auf S. arvensis L. Neuelander Feld
(L.) 8. 9; auf Tussilago Farfara L. Lesum 8. 9.

C. Campanulae (Pers.) W. 378. Sch. 652. P. 251. Auf Campa-
nula rotundifolia L. Zwischen Huchtingen und Stelle,

Osterndorf bei Beverstedt ; auf C. TracheHum L. Garten
der Realschule b. Doventhor (B.).

C. Euphrasiae (Schum.) W. 377. Sch. 653. P. 252. Auf Melam-
pyrum pratense L. Oberneuland (Jtirgens Holz); auf
Alectorolophus major Reichenb. und minor Wimm. et

Grab. Pauliner Marsch, Moorende. 7. 8.

Chrysomyxa, Unger.

I. Euchrysomyxa De Bary.
Chr. Rhododendri (DC.) W. 384. II. auf Rhododendron hirsutum

L. Moorende (Baumschule von H. C. A. Hellemann). 5. 6.

II. Hemichrysomyxa Wint.
Chr Empetri (Pers.) Sch. 658. P. 253. W. [Caeoma Empetri

(Pers.)] 404. Auf Empetrum nigrum L. Osterndorf bei

Beverstedt. 8.

Cronartium, Fries.

I. Eucronartium Klebahn (Heterocronartium).

Cr. Ribicola Dietr. W. 358. Sch. 662. I. Peridermium Strobi

Kleb. Weymouthskieferrost auf Pinus Strobus

L. epidemisch und sehr verbreitet: Btirgerpark, Horn,

Oberneuland, Moorende, Delmenhorst, Oldenburg, Rastede,

Varel (M.), Osterndorf bei Beverstedt, Stade, Nienburg
(Oberfdrsterei Binnen, 1 Exemplar). 4. 5. II. III. auf

Ribes nigrum L. : Btirgerpark, Rhiensberger Friedhof,

Februar 1890. XI., 22.
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Horn, Oberneuland, Oldenburg, Varel, Osterndorf, Schdne-

beck; auf Kibes aureum Pursh: Bflrgerpark, Vahr,

Oldenburg; auf R. sanguineum Pursh: Bflrgerpark; auf

R. alpinumL.: Bflrgerpark; auf R. rubrum L.: Moorende;

auf R. Grossularia L. : Moorende. 6—9.
Die 1888 yon mir gefundene Heteroecie dieses

Pilzes wurde 1889 durch Aussaaten der Aecidiumsporen

auf R. nigrum, rubrum, aureum und alpinum bestatigt

II. Hemicronartium Kleb.
Cr. flaccidum (Alb. et Schw.) auf Paeonia-Arten dfirfte

in Garten noch aufzufinden sein.

Formen, deren Zusammenhang mit anderen noch
nicht bekanntist.

Uredo, Pers.

U. Symphyti DC. W. 395. Sch. 664. P. 255. Auf Symphytum
officinale L. Osterdeich. 5.

Aecidium, Pers.

Aec. Ranunculacearum DC. W. 447. P. 266 etc. Auf Ranunculus

repens L. Hastedt, Leuchtenburg. 5.

Ich habe noch kein Urteil daruber, zu welcher

Teleutosporenform dieses Aecidium zu rechnen ist

Nach Plowright findet sich das Aecidium von Uromyces

Dactylidis Ottb nur auf R. bulbosus L., das von U.

Poae Rabh. auf R. Ficaria L., repens L , ? bulbosus L.,

das von Puccinia perplexans Plow, auf R. acer L., das

von P. Magnusiana K5rn. auf R. repens L. und bulbosns

L. Ausserdem erwahnt derselbe ein Aecidium auf B.

Lingua L.

Aec. Grossulariae Pers. W. 298 [unter Puccinia Grossulariae

Gmel.]. Sch. 682. P. 263. Auf Ribes Grossularia L.

Bremen, Woltmershausen, Bflrgerpark ; auf R. nigrum L
sanguineum Pursh und anderen Arten: Burgerpark,

Leuchtenburg, und sonst. 1889 sehr verbreitet. 5. 6.

Auf in einem Garten wiederholt beobachteten

Stachelbeeren, die im Mai reichlich das Aecidium trugen,

zeigte sich im Laufe des Sommers keine Puccinia. Der

Pilz hat daher wohl mit Puccinia Grossulariae GmeL
(cfr. Winter) nichts zu thun.

Aec. Periclymeni Schum. W. 431. Sch. 685. P. 264. Auf Loni-

cera Periclymenum L. Lilienthal (Gehfllz), Leuchten-

burg, Zwischenahn. 5.

Aec. Convallariae Schum. W. 412. Sch. 692. P. 264. Auf Poly-

gonatum multiflorum All., Convallaria maialis L., Mai-

anthemum bifolium Schmidt: Lilienthal. 5.

Ich fand neben dem Pilz einen Uromyces auf Poa,

den ich von dem neben Aecidium auf Ficaria gesam-

«
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melten Uromyces nicht unterscheiden konnte. Ob Ficaria-

Pflanzen mit Aecidium in der Nfthe gewesen, konnte ich

nicht mehr feststellen; aufzufinden waren am jene Zeit

keine mehr.

Aec. Euphorbiae Gmel. W. 417. P. 270. Auf Euphorbia Esula L.

Hastedt (Jakobsberg) 5.

Ich habe noch kein Urteil dartiber, ob dieses

Aecidium zn Uromyces Pisi Pers. gehdren kdnnte;

Schrdter giebt nnter U. Pisi auch ein Aecidium auf

Euphorbia Esula an.

Peridermium, L6v.

P. Pini (Willd., Lev.) nob. in engerer Fassung. [W. 381. Sch. 650.

P. 248.] pr. p. Kieferblasenrost, Rindenrost
der gemeinenKiefer, auf Pinus silvestris L. nicht

haufig: Hasbruch, Moorende. 5. 6.

Die morphologische Selbst&ndigkeit dieses Aeci-

diums (friiher P. Pini p corticicola) habe ich bereits

in diesen Abhandlungen Bd. X. p. 152 und 153 hervorge-

hoben und durch neuere Untersuchungen (Hedwigia 1890)
bestatigt. Der bei uns vorkommende Pilz kann nicht das

Aecidium *) zu Cronartium (Eucronartium) asclepiadeum
(Willd.) sein, da die Nahrpflanze des letzteren, Cynan-
chum Yincetoxicum K. Br., bei Bremen vdllig fehlt. Die
bisher angenommene Zugehorigkeit zu einem mit Coleo-

sporiumSenecionis Ubereinstimmenden Pilze ware moglich,

doch spricht eine grosse Reihe misslungener Aussaat-

versuche dagegen, denen gleichzeitige und unter denselben

Bedingungen vorgenommene wohlgelungene Dbertra-

gungen des Peridermium Strobi und des P. oblongisporium

auf die bezflglichen anderen Wirte gegentiberstehen.

Ich empfehle diesen Pilz besonderer Beachtung.

2. Ustiiagineae, Brandpilze.

Ustilago, Pers.
U. longissima (Sow.) W. 91. Sch. 416. P. 272. Auf Glyceria

spectabilis M. et Eoch haufig: Graben am alten Torf-

kanal, an der Landstrasse nach Borgfeld. 7.

U. hypodytes (Schlecht.) W. 94. Sch. 417. P. 273. Auf einem
nicht naher bestimmten Gras am neuen Torfkanal. 8.

U. Segetum (Bull.) W. 103. Sch. 418. P. 273. Staubbrand
desGetreides aufWeizen, Gerste, Hafer verbreitet.7.

U. LuzulaeSacc. W. 106. Auf Luzula pilosa Willd. Ottersberg (B.) 7.

U. utriculosa (Nees) W. 126. Sch. 438. P. 280. Auf Polygonum
lapathifolium L. Varel (M.).

U. violacea (Pers.) W. 121. Sch. 439. P. 280. Auf Stellaria

Holostea L. Varel (M.).

*) Dieses ist unter Voraussetzung der Richtigkeit der Versuche Coma's
•1b P. Conroi zu bezeichnen.
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Urocystis, Rabenh.

U. Anemones (Pers.) W. 175. Sch. 461. P. 288. Auf Anemone
nemorosa L. SchSnebeck. 5.

3. Exobasidiaeeae.
Exobasidium, Woronin.

E. Vaccinii Woron. W. 605. Auf Vaccinium Vitis Idaea L. Zwischen-

abn; Blumenhorst (Bg.) ; Moorende; Fallingbostel (B.) 6.

4. Exoasci.

Exoascus, Fuck.

E. Pruni Fuck. W. 2690. Auf Prunus domestica L. und Padus L.

in einzelnen Jahren haufig (F.). Efzeuger der „Narrena

oder „Taschen* der Pflaumen.

E. bultatus (Berk, et Broome) Fuck. W. 2691. Auf Crataegus

Oxyacantha L. (Blatter). Bttrgerpark, Schdnebeck. 5.

E. alnitorquus (Tul.) Sadeb. W. 2694 pr. p. Auf Alnus glutinosa

Gartn. (Blatter) sehr verbreitet: Bttrgerpark, Borgfeld,

Hastedt, Oberneuland, Hasbruch. 6. 7.

Der friiher unter diesem Namen mit inbegriffene,

die Deformationen der weiblichen Erlenkatzchen ver-

ursachende Pilz (E. amentorum Sad.) scheint in Nord-

deutschland zu fehlen.

E. Sadebeckii Joh. [E. flavus Sad.] W. 2696. Auf Alnus glutinosa

Gartn. (Blatter) Stenum, Huchtingen. 7.

E. aureus (Pers.) Sad. W. 2698. Auf Populus nigra L. (Blatter)

sehr verbreitet: Bttrgerpark, Hastedt, Feld bei der

Uhlandstrasse, St. Magnus. 6. 7.

E. epiphyllus Sad. W. 2701. Auf Alnus glutinosa Gartn. (Blatter)

Bttrgerpark, Stenum [hier mit E. Sadebeckii auf den-

selben Blattern], Huchtingen. 7. 8.

5. Erysfpheae, Mehltaupilze.

Sphaerotheca, L6v.

Sph. pannosa (Wallr.) W. 2709. Kosenmehltau. Conidien-

form (Oidium leucoconium Desmaz.>auf kultivierten Rosen

sehr verbreitet. 6. 7.

Sph. Castagnei Lev. W. 2710. Auf Humulus Lupulus L. sehr ver-

breitet, z. B. Oberneuland, Borgfeld etc. 8.

Podosphaera, Eunze.

P. Oxyacanthae (DC.) W. 2714. Auf Crataegus Oxyacantha L. Hastedt

am Wege nach der Vahr. 8.

Erysiphe, (Hedw.) DC.

E. Linkii Lev. W. 2717. Auf Artemisia vulgaris L. Lehe; Zwiscben-
ahn (S.) 9.

Digitized byGoogle



341

L Graminis DC. W. 2718. Auf Apera spica venti Pal. de Beauv.
Obemeuland. Auf anderen Gr&sern: Btirgerpark and
son8t. 6—8.

E. Martii Lev. W. 2719. Auf Trifolium pratense L. Bassum,
Hastedt. 8.

E. Umbelliferarum de Bary. W. 2720. Auf Heracleum Sphondylium
L. Woltmershausen, Lilienthal, Rhiensberger Strasse.

Auf Anthriscus silvestris Hoffm. Borgfeld. 6—10.

E. communis (Wallr.) W. 2722. Auf Knautia arvensis Coult. Vahr.

AufPolygonumaviculareL. Vahr, Borgfeld, Pagenthorner
Feld. Auf Ranunculus repens L. Neuelander Feld. 8. 9.

E. Galeopsidis DC. W. 2723. Auf Galeopsis-Arten haufig: Btirger-

park, Huchtingen. 6—8.
E. Cichoracearum DC. W. 2724. Auf Lappa minor DC. Schorf. 10.

E.?Tuckeri (Berk.) W. p. 34. Pilz der Traubenkrankheit.
Nur die Conidien (Oidium Tuckeri Berk.) sicher bekannt.

Auf Vitis vinifera L. (Trauben und Blatter.) Horn,
Oberneuland. (F.).

Microsphaera, L6v.

M. Lonicerae (DC.) W. 2729. Auf Lonicera tatarica L. Huchtingen,

Arsterdamm. 8.

M. Grossulariae (Wallr.) W. 2730. Auf Ribes Grossularia L. ohne
Perithecien: Bremen (K.).

M. Evonymi (DC.) W. 2732. Auf Evonymus europaea L. Btirger-

park; Horn (K.) 6.

Uncinula, L6v.

U. Aceris (DC.) W. 2739. Auf Acer Pseudoplatanus L. ohne Peri

thecien: Horn (K.).

Phyllactinia, L6v.

Ph. suffulta (Rebent.) W. 2741. Auf Corylus Avellana L. Arster-

damm. 8. Auf Fagus silvatica L. (abgefallene Blatter)

SchSnebeck. 10.

6. Hypocreaceae.
Nectria, Fries.

N. cinnabarina (Tode) W. 2853. Auf Buchenrinde: Btirgerpark.

Perithecien im Winter.

Die lebhaft roten Conidienlager dieses Pilzes —
oder nahe verwandter — sind auf verschiedenen Baumen
(Ulmen, Ahorn, Rosskastanie, Stachelbeeren etc.) sehr

verbreitet. Wie mir scheint, richtet der Pilz auch ge-

sunde Pflanzen gelegentlich nach und nach zu Grunde;
ich vermag aber nicht zu entscheiden, ob derselbe als

echter Parasit die gesunde Pflanze befallt, oder ob er

von abgestorbenen Teilen aus allmahlich gesunde zum
Absterben bringt.
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Polystigma, DC.

P. rubrum (Pers.) W. 2935. Auf Prunus spinosa L. Wollah;

zwischenHastedt undVahr. Spermogonien and Ascogone

7. 8; Perithecien im folgenden Frilhjahr auf den ab-

gefallenen Blattern.

Epichloe, Fries.

E. typhina (Pers.) W. 2937. Auf Grashalmen : Hasbruch, Bfirger-

park. 8.

Claviceps, Tul.

Ci. purpurea (Fries) W. 2938. Mutterkorn. Sklerotium auf

Secale cereale L. verbreitet. 7. Auf Lolium perenne L.

(dieselbe Art?) Hastedt, Pagenthorner Feld 11.

7. Phacidiaceae.
Rhytisma, Fries.

Rh. acerinum (Pers.) W. 4528. Ahornrunzelschorf. Auf

Acer Pseudoplatanus L. im Biirgerpark epidemisch, so

dass viele Baume kein gesundes Blatt haben. Vereinzelt

auch auf A. platanoides L. and Negundo aceroides

Mflnch (L.).

Die Apothecien reifen im Frtlhjahr auf den ab-

gefallenen Blattern. Sie schleudern alsdann die winzigen

Sporen in Wfllkchen hervor*) und infizieren dadurch

das junge Laub. Es gelang mir, die Infektion in folgen-

der Weise kiinstlich herbeizuftihren. tfber einem Topf-

exemplar, dessen Blatter sich im Hause entwickelt

hatten, wurden staubende Pilzlager hin und her bewegt,

so dass die Sporenwdlkchen sich auf den Blattern lagern

konnten (14. Mai). Dann stand die Pflanze etwa drei

Wochen im Gewachshause **), ohne dass sich eine Spur

der Infektion zeigte. Erst am 4. Juni wurden zahlreiche

kleine gelbe Flecke bemerkbar, 14 Tage spater war ein

erstes Auftreten schwarzer tTberztige auf den grosser

gewordenen Flecken zu bemerken. Mitte Juli hatten

sich an vielen Stellen die Spermogonien entwickelt. Die

Zahl der gekeimten Sporen war auf einigen Blattern so

gross, dass diese vollig mit Pilzflecken bedeckt waren und

unter Vertrocknung zu Grunde gingen. Die nach dem
14. Mai entwickelten Blatter blieben pilzfrei.

Rh. Andromedae (Pers.) W. 4531. Auf Andromeda polifolia L.

Oyter Moor (K.).

*) Klebahn, Beob. fiber die Sporenentleerung des Ahornrunzelschorfi.
Hedwigia 1888. p. 805.

**) Bei Herrn Gartner J. L. Bolte, dem ich far freundliche Einr&umang
des geeigneten Platzes zu Dank verpflichtet bin.
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8. Pesisaceae.

Peziza, Dill

P. Fuckeliana de Bary?
Die Conidienform dieses oder eines verwandten

Pilzes, Botrytis cinerea Pers., trat im Winter 1888/89
auf Adiantum capillus Veneris L. in den Gewftchshausern
des Herrn J. L. Bolte in verheerender Weise auf. Durch
Auflegen mit dem Schimmel bedeckter Blatter auf junge
gesunde Wedel and Kultur unter der Glocke konnten
letztere leicht infiziert werden. Mikroskopische Unter-
suchung ergab, dass die Conidien einen kurzen Keim-
schlauch treiben, der, an beliebigen Stellen die Epidermis
durchbohrend, in das gesunde Blatt eindringt. Vergl.

hierzu die eingehende Arbeit von E. Kissling, Zur Biologie

der Botrytis cinerea. Hedwigia 1889 p. 227. — Durch
Trockenerhalten der Luft in den Hftusern und wieder-

holtes Ausmerzen der erkrankten Wedel konnte die

Krankheit bis zu einem gewissen Grade beschr&nkt

werden.

P. Willkommii Hartig. Larchenkrebspilz. Auf Larix deci-

dua Mill. Varel (M.) ; Oldenburg (Eversten Holz) 6. 7.

9. Chytridiei.

Synchytrium, De Bary et Woron.

S. Anemones (DC.) Sch. 251. Auf Anemone nemorosa L. Has-
bruch (B.) B.

lO. Peronosporacei.
Cystopus, L6v.

C. candldus (Pers.) Sch. 345. Auf Capsella Bursa pastoris Mdnch
in der naheren Umgebnng der Stadt sehr htofig. Auf
Turritis glabra L. Thedinghausen (K.). 6—11.

Phytophthora, De Bary.

Ph. infestans (Mont.) Sch. 350. Pilz der Kartoffelkrank-
h e i t. Auf Solanum tuberosum L. im Herbst vielfach.

Plasmopara, Schrdt.

P. nivea (linger) Sch. 355. Auf Aegopodium Podagraria L.

Rhiensberger Strasse 10.

Peronospora, Corda.

P. Viciae (Berk.) Sch. 364. Auf Pisum sativum L. Ellen —
Sebaldsbrtick.

P. effusa (Grev.) Sch. 392. Auf Ghenopodium album L. Bei der

Wisch. 5.
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Ludolph Christian Treviranus.

Hiezu Tafel 7.

Schon bei der Bearbeitung des ersten Heftes dieser Fest-

schrift (welches etwa 8 Tage vor der Festfeier am 16. Nov. v. J.

zur Ausgabe gelangte), hegte die Redaktion derselben den Wunsch,
dem Bilde des grossen Biologen Gottfrie,d Reinhold Tre-
viranus (Taf. A. 8), das seines jiingeren Bruders Ludolph, des

Botanikers, zuzugesellen ; aber ein solches war damals nicht auf-

zufinden. Inzwischen ist unsere Redaktions-Eommission durch die

besondere Gate des Herrn Oberbibliothekars Schaarschmidt
zu Bonn in den Besitz eines offenbar lebensvollen und ahnlichen

Bildes von Ludolph Treviranus gelangt, welches wir in der
Anlage (auf Taf. 7) wiedergeben. Dasselbe ist um so wertvoller,

als es aus annahernd derselben Zeit stammt, wie das Bild des
alteren Bruders (jenes 1837, dieses um 1835 angefertigt) und eine

ganz unverkennbare Familienahnlichkeit zeigt. — Da in unsern
Abhandlungen bisher des jungern Bruders niemals eingehender

gedacht ist (kurze Angaben siehe IX. S. 329 sowie auf S. 19
dieser Festschrift), wahrend der altere Bruder im sechsten Bande
unserer Abhandlungen (1879, p. 11—48) durch Herrn Dr. W. O.

Focke eine treffliche Wiirdigung erfahren hat, so komme ich dem
Wunsche der Redaktion gerne nach, das neue Portrat mit einem
Lebensabriss zu begleiten und dadurch namentlich den einheimischen

Lesern dieser Abhandlungen ein Bild dieses ernsten, aus Bremen
hervorgegangenen Forschers vorzufahren.

Quellen fur eine Biographic von Ludolph Christian Treviranus
sind ausser seinen sehr zahlreichen Schriften, dem langjahrigen Briefwecheel
der beiden Bruder und den Lebensbeschreibungen des alteren Bruders
(vergl. fiber denselben auch die Festschrift fur die 22. Versammlung deutscher
Naturforscher und Arzte; Bremen, 1844) namentlich ein aus dem Jahre 1860
stammender Lebensabriss (Selbstbiographie) aus der Feder des damals 8Ijahri-
gen Greises, veroffentlicht im Jahrgang 1866 der Botanischen Zeitung, Beilage
zu Nr. 30 (5 Seiteu Text und 3 Seiten Litteratur-Verzeichnis), sowie eine Ge-
dachtnisrede von Karl Philipp von Martins, gesprochen in der offent-

lichen Sitzung der Kon. Bayer. Akademie vom 28. Marz 1865 und veroffent-
licht in deren Sitzungsberichten 1865, I., p. 264—287. Wichtig ist auch der
ursprunglich nur zu Auktionszweckeu von Matthias Lempertz in Bonn
(1865) herausgegebene Katalog der wBotanischen Bibliothek vonLud. Christ.
Treviranus", welchem ein bis zum Jahre 1868 fortgefuhrtes Schriften-Ver-
zeichnis vorgedruckt ist. Die Bibliothek erschien so bedeutungsvoll und reicb-
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baltig. daat der Auktionator Lempertz nach Abschluss der Versteigerung
eine Uberticht der for 250 der wichtigsten Werke gezahlten Preise (speziefi

namlich derjenigen Werke, far welche mehr als 2 Thlr. gezahlt worden war)
dmcken lieu. Die game Bibliothek ergab einen Erlfo yon 4100 Thtlern. —
M artins giebt im Anhange seiner Denkrede ein Verzeichnis der Schriften yon
Treyiranns, welches noch einige Aufsatze aos dem Jahre 1864 (in der Bo-
tanischen Zeitung) hinzofogt. Er macbt zugleieh einen, ubrigens nieht gut
durcbgefuhrten nnd daher sehr wenig gegluckten Versnch, die Schriften zu
ordnen (die Listen in dem Auktionskataloge nnd der Selbstbiographie sind
rein chronologisch)

Ein yon mir, nnmittelbar nach erbaltener Todesnachricht, in der Weser-
Zeitung yom 13. Mai 1864 veroffentlichter Feuilleton fiber Ludolpb Tre-
yiranns konnte nur den Zweck haben, den in Bremen fast yergessenen Mann
den Bewohnern nnserer Stadt in das Gedaohtnis znraokznrnfen.

Ludolph Christian Treviranus wurde am 18. Sep-
tember 1779 als das 2. oder 3. Kind des Kaufmanns Joachim
Johann Jacob Treviranus und dessen Ehefrau, Katharine
Margarethe, geb. Tallau, geboren. Er erhielt seine Vornamen
nach dem Grossvater mtltterlicherseits, nacbdem der ftltere Bruder
nach dem v&terlichen Grossvater : GottfriedReinhold genannt
worden war. Von den elf Kindera der Treviranus'schen Ehe-
leate gelangten nur sechs zu hdherem Alter, n&mlich: der ftlteste

Sohn, Gottfried Reinhold (geb. 4. Febr. 1776, gest. 16. Fe-

broar 1837), nnser Ludolph, der Sohn Johann Jakob (geb.

2. Oktober 1782, gestorben als SchiflEskapitftn zu Bremen im April

1824), der Sohn Friedrich August (geboren 22. Juni 1785,
gestorben als Schiffskapit&n zu KOnigsberg i. Pr. im Juli 1813),

der Sohn Ludwig Georg (geb. 7. Marz 1790, gest. zu BrOnn
in M&hren am 7. Nov. 1869) und die Tochter Sophie Char-
lotte (geb. 20. Sept. 1791, gest. zu Bremen im Nov. 1857). Alle

sechs waren tachtige, ehrenwerte Menschen, welche ihren Platz im
Leben vortrefflich ausgefttllt haben. Lotte Treviranus stand

als Lehrerin und Erzieherin bei alien ihren ZQglingen in dank-

barster Erinnerung, Johann Jacob hat sich als tdchtiger, wage-
mutiger SchiflfsfQhrer namentUch urn die Befahrung des Orinoko

grosse Verdienste erworben. Mit dem Leben von Georg Trevi-
ranus hat sich in neuester Zeit Dr. H. A. Schumacher ein-

gehend beschftftigt, die fast vergessenen Lebensdaten desselben

neu ermittelt und festgestellt, und ihn nach seiner wissenschafUichen

Ausbildung, sowie seiner praktischen TQchtigkeit gewtbrdigt —
Das kaufmftnnische Gesch&ft von Joach. Job. Jacob Tre-

viranus hatte in den neunziger Jahren unter der Ungunst der

Zeiten sehr gelitten; er gab dasselbe im Jahre 1795 ganz auf

und wurde kaiserlicher Notar, dann aber 1803 Dispacheur. Immer
knapper wurden die Verhftltnisse, und als der Vater 1806 in einer

engen Wohnung vom Jacobikirchhofe starb, hinterliess er seinen

Kindern wenig mehr als den „Namen eines braven und einsichts-

vollen Mannes. tf Indessen batten die Mittel doch gereicht, auch

dem zweiten Sohne, unserm Ludolph, eine gelehrte Bildung an-

gedeihen zu lassea. Derselbe besudite zunichflt (bis 1796) das
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reformierte Gymnasium, dann noch zwei Jahre lang das Gymnasium
illustre seiner Vaterstadt, auf welchem ihn besonders die physika-

lischen Vorlesungen des Professors Heineken fesselten. Im neun-

zehnten Lebensjahre stehend bezog er Ostein 1798 die Uni-

versit&t Jena zum Stadium der Medizin, hOrte dort namentlich

Gdttling, Batsch, Loder, Hufeland, Stark, Suckow,
Fichte und Schelling, widmete sich, alles kameradschaftliche

Studentenleben meidend, ausschliesslich dem Stadium, und erhielt

am 23. Oktober 1801 aus Loder 9

8 H&nden nach Verteidigung

seiner Doktor-Dissertation: de Magnetismo animali, das Diplom
als Doktor der Medizin. Aber diese Wissenschaft, deren unsichere

Begrttndung ihm viele Sorgen bereitete, fesselte ihn weniger, als

die Naturwissenschaften und namentlich die Botanik, in welche er

schon in Bremen durch Professor Mertens (seit 1788 in Bremen)
tiefer eingefQhrt worden war. Der junge Arzt kehrte Ende 1801
zur Vaterstadt zurilck, fing hier ftrztliche Praxis an, welche er bald

sehr lieb gewann, trieb aber nebenher eifrig zoologische, botanische,

namentlich floristische und mikroskopische, Studien; seine zweite

Arbeit (in Albers, Beitr&gen zur Anatomie und Physiologie der
Tiere, 1802) war die „Beschreibung und Abbildung des Skelettes

des Seehundes". — Er mietete sieh ein Stack Land, auf welchem
er mit grossem Eifer und mit lebhafter Beteiligung des ftlteren

Bruders seltene und kritische Pflanzen kultivierte. — In Bremen
bltthte damals noch das geistige Leben, durch welches unsere
Stadt sich w&hrend der lezten fOnfzehn Jahre des achtzehnten

Jahrhunderts so sehr ausgezeichnet hatte. Es war fast selbst-

verst&ndlich, dass der eifrige, kenntnisreiche und mitteilungs-

freudige, junge Mann bald in die geistig fuhrenden Kreise der
physikalischen Gesellschaft (des spftteren „Museum&") eintrat and
an deren Bestrebungen lebhaften Anteil nahm. Aber schon sags
der Warm der Zerstdrung im Herzen jener Geistesbltlte. Die im-
mer ernstere Gestaltang der europftischen Verhaltnisse drftngte

das Interesse an Kunst und Wissenschaft mehr zurttck ; die grossen
Kriege, die Eontinentalsperre, die Kriegserpressungen untergraben
den Handel und die Wohlhabenheit ; Versammlungen und Vortr&ge
wurden seltener und h5rten endlich in der Zeit der Einverleibang

Bremens in das franzOsische Eaiserreich ganz auf. Die einzelnen

Gelehrten waren von da an ttberwiegend auf sich selbst angewiesen.

Die Studien von Ludolph Treviranus hatten inzwischen

manches schdne Resultat ergeben ; seine erste selbstftndige Schrift

:

„Untersuchungen tiber wichtige Gegenst&nde der Katurwissenschaft

und Medizin4 (GOttingen, 1803) zeigte allerdings in ihren drei

Kapiteln: Vom Vegetationsprozesse (105 Seiten), vom tierischen

Organismus (126 Seiten) und Versuch, die haupts&chlichsten Ph&-
nomene des tierischen Magnetismus zu erklftren (89 Seiten) eine

h&chst bedenkliche Neigung zum gehaltlosen Hin- und Herreden,
zum Spielen mit Begriffen, wie: Repulsivkraft und Attraktivkntft,

absolutes und relatives Gleichgewicht, Exkretion und Sekretion,

Wchste und niedrigste Produktivitftt; aber ihr Verfasser blieb doch
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dorch seine Neigung zur exakten Naturbeobachtung vor dem volli-

gen Versinken in naturphilosophische Spekulationen bewahrt. —
Ate im Jahre 1804 die Kdnigliche Sozietat der Wissenschaften zu
Gottingen eine Preisaufgabe fiber die innere Struktur der Gewachse
ausschrieb, beteiligte sich auch LudolphTreviranusander Be-
werbnng. Seine Schrift: Vom inwendigen Baa der Gewachse and
von der Saftbewegung in denselben (verflffentlicht Gdttingen 1806)
erhielt das Accessit, wahrend der Preis zwischen den Bewerbungs-
schriften von Link and Rudolph i geteilt wurde. Es anterliegt

heate nicht mebr dem geringsten Zweifel, dass die Schrift von
Treviranus der erste and einzige Preis gebiihrt hatte, dass da-
gegen die beiden gekrdnten Preisschriften — welche sich flberdies

in den wichtigsten Ponkten direkt widersprachen — an Bedeutung
and Genaaigkeit der Beobachtangen weit hinter der Arbeit von
Treviranus zurfickstanden. Wir gehen auch wohl nicht fehl,

wenn wir diese Jugendarbeit als die beste bezeichnen, welche
Treviranus wahrend seines langen Lebens geliefert hat. — Von
seinen grossen Entdeckongen mdgen hier nur die Auffindung der
Intercellularraame und der Nachweis, dass die Oberhaut der
Pflanzen eine Zellschicht, kein einfaches Hautchen ist, erw&hnt
werden. Auch in der Beobachtung der Veranderungen, welche
Saaren in lebenden Pflanzenzellen hervorrufen, beschritt Trevira-
nus einen richtigen Weg, und war somit einer der Ersten, welche
den Grand za dem heutigen mikrochemischen Verfahren legten.

So verstrichen mit arztlicher Praxis, Studien der Natur und
der Litteratur (welche letztern zu nicht wenigen Rezensionen and
Besprechangen Veranlassung gaben) mehrere Jahre. Am 4. Ja-

nuar*) 1807 wurde der junge Gelehrte vom Senate unserer Stadt
nach dem Ableben von Professor Gerhard Meyer zum dritten

Professor der Medizin am Gymnasium illustre ernannt; die andern
Professoren der Medizin waren: Johann Heineken (zugleich

Professor derPhysik) und Gottfried Beinhold Treviranus
(zugleich Professor der Mathematik). Diese Stellung verpflichtete

zur Abhaltung einiger Vortrage, wenn Studenten vorhanden waren,

sowie zur abwechselnden Behandlung der (70—90) Kranken des

stadtischen Krankenhauses. Das innige Verhaltnis, in welchem die

beiden Binder zu einander standen, erleichterte ihnen diese Thatigkeit

ungemein, da jeder von ihnen stets bereit war, den andern zu ver-

treten. So konnte Ludolph seine wissenschaftlichen Exkursionen
in die Umgegend von Bremen fortsetzen, Gottfried aber im
Sommer mehrere Wochen lang seinen so sehr geliebten Landsitz in

Rockwinkel bewohnen. Ob Ludolph an dem schon damals sehr

schwach besuchten Gymnasium illustre noch Vorlesungen gehalten

hat, ist nicht ersichtlich; im Jahre 1810 wurden die drei letzten

Studenten (2 Juristen und 1 Theologe) eingeschrieben ; mit der Ein-

verleibung Bremens in das franzosische Kaiserreich erlosch die Anstalt

faktisch, wenn sie auch in den Bremischen Staatskalendern bis zum

*) Die Bremer Staatakalender nennen d^ 3. Jtnuar.
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Jahre 1848 fortgefuhrt wurde. — Die Gehalte der Professora

waxen sehr gering, doch genossen sie verschiedene andere Emolu-

mente, so z. B. : aus den Einkttnften der geistlichen Gftter, and

die Professoren der Medizin erhielten Honorar fftr die Behandlong

der Kranken im stadtischen Krankenhause. Hierdurch and darch

das Einkommen von Privatpraxis gestaltete sich auch die ftuBsere

Lage von Ludolph Treviranus behaglich. Nach der Ein-

verleibung Bremens in das franzdsische Kaiserreich wurde er

Uberdies zura Medicin attach^ au conseil de recrutement et membre
da comity central de vaccine, womit auch ein, wenn auch nor

kleines Einkommen verbunden war, ernannt. Unterbrochen wurde

diese in so vieler Beziehung gltickliche Zeit aber im Jahre 1809

dorch einen schweren Anfall von Hospital-Typhus, welcher ihn dem

Tode nahe brachte.*)

Im Jahre 1811 erschien eine neae selbstftndige Schrift von

Ludolph Treviranas: Beitr&ge zar Pflanzen-Physiologie (mit

5 Kupfertafeln). Dieselbe enth&lt aasser zwei eigenen Abhandlnn-

gen : Beobachtangen in betreff einiger streitigen Pankte der Pflan-

zenphysiologie and : Beobachtungen liber die Bewegongen des kor-

nigenWesens in verschiedenen Wassergewachsen, noch die Ueber-

setzungen von zehn kleineren Arbeiten des grossen englischen

Pflanzenphysiologen Th. An dr. Knight. Die erstgenannten

Arbeiten bringen einige wichtige Beitrage in betreff mehrerer

streitigen Punkte der Pflanzen-Physiologie; in ihnen wird auch die

Bewegung des Protoplasmas in den Schlauchen der Armleuchter-

gewachse zuerst beschrieben. Diese Schrift lenkte die Aufmerk-

samkeit der mecklenbargischen Regierung auf Treviranas, als

der Professor der Naturgeschichte za Rostock, HeinrichFried-
rich Link, im Jahre 1811 einem Kufe nach Breslau folgte.

Unser Bremer Gelehrter siedelte im August 1812 nach Rostock

liber and beendigte damit seine Thatigkeit in der Vaterstadt, in

welche er nor noch als seltener Gast zurflckkehren sollte.

In den Handen seines Bruders Gottfried liessLadolph ein

fdr uns besonders wichtiges Manaskript zuriick : Eine in den Jahren

1809 and 10 entstandene, lateinisch geschriebene „Flora Bremensis",

eine Aufzfthlung der von den beiden Briidern, von Mertens,Rotb,
Blume**), Rohde a. A. in unserer Gegend gefandenen Pflanzen

mit zahlreichen kritischen Bemerkongen ilber die einzelnen Arten.

Dasselbe umfasste nicht allein die Phanerogamen, sondern auch

die Cryptogamen, mit Ausnahme der Pilze and Algen ; doch waren

auch von den letzteren zahlreicbe Materialien gesammelt. Die

*) Ein jfingerer Kollege, Dr. Michael Rohde, gleichfallt ein streb-

samer Botaniker, erlag dieser Krankheit im Marz 1812. Vergl. dessen Lebeni-

abriss in diesen Abhandlnngen, 1868, I., p. 237 244. Znr Erganzung dei

dort Gesagten kann noch auf Notizen uber Rohde' s Exkorsionen in den

Alpen (Flora, 1806, V., p. 97) nnd die Rezension seiner Schrift fiber Chini-

rinden (Flora 1805, IV., p. 216—222) verwieeen werden.

**) Siehe den Anhaog.
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floristischen Studien von Ludolph Treviranus hatten also

emeu Umfang, wie ibn kein Spaterer zu erstreben vermocht hat —
Die Herausgabe dieser Scbrift beschaftigte die BrUder in ihrer

Konrespondenz noch Jahre lang. Gottfried wollte den Druck
auf eigene Kostcn (nach Erganzung jener Lticke durch den Brader)

wagen, jedoch die Schrift in zwei Teile, ein Verzeichnis der ge-

fundenen Arten anter Beiffigung der Standorte in deutscher Sprache
and einen lateinisch geschriebenen Teil (Observationes in Floram
Bremensem) zerlegen. Hierauf wollte Ludolph nicht gerne ein-

gehen. So kam die VerQffentlichang nicht zu stande. Gottfried
schickte das Manuskript, nachdem er das Standortsverzeichnis aus-

gezogen hatte, im September 1814 an seinen Binder nach Rostock.
— In den ffinfziger Jahren stellte Ludolph das Originalmanuskript

dem Primaner des hiesigen Gymnasiums WilhelmOlbersFocke
zur Verffigung, urn dasselbe bei Ausarbeitung der im Jahre 1855
anter dem Namen: Flora Bremensis in C. Schttnemanns Verlag

vertffentlichten Schrift zu benutzen. Nach seinem 1864 erfolgten

Tode gelangte dasselbe dann abermals nach Bremen zurfick, wo
es noch jetzt in der Stadtbibliothek aufbewahrt wird. — Wenn man
in heutiger Zeit dieses (mit zahlreichen Nachtragen und Korrekturen

yersehene) Manuskript durchsieht, so tritt zunachst in ganz ttber-

raschender Weise die Thatsache entgegen, wie ungemein unsere

heutigen leichten Verbindungen die Gewinnung eines allgemeinen

Oberblickes fiber die Flora einer Gegend erleichtern. Fftr Pflanzen,

welche wir heute am Ende des ersten Sommers als an den geeig-

neten Stellen „haufig" oder „allgemeina verbreitet bezeichnen

wffcrden, sucht Treviranus noch mit Mtihe einzelne Fundorte

zusammen. wahrend er bei der (in unsern Tagen so selten gewor-

denen!) Kttheschelle die auffallige Bemerkung macht: „in ericetis

abique" d. i. fiberall auf den Heiden, wahrend sie doch in den

eigentlichen Heiden ganz fehlt und nur auf den das rechte Ufer

der Weser begleitenden, hie und da mit Heide bewachsenen Dttnen

haufig war. Auf die Geest des linken Weserufers scheint Trevi-
ranus kaum gekommen zu sein. — Viele Angaben fiber seltene Pflan-

zen, welche Treviranus (z. T. nach Mitteilungen seiner Freunde
Roth, Mertens, Blume u. A.) macht, haben spater, als in den

vierziger Jahren unseres Jahrhunderts diese floristischen Studien

wieder aufgenommen wurden, als aber die Tradition der Standorte

abgerissen war, grosse Mtibe und eifriges Nachsuchen veranlasst.

Ich nenne beispielsweise das Vorkommen von Vinca minor bei

Wollah, von Sagina subulata bei Ganderkesee, von Scutellaria

minor bei Vegesack. Am merkwftrdigsten gestalteten sich die

Angaben fiber die Natterzunge (Ophioglossum vulgatum) und den
wilden Reis (Oryza clandestina). Die erstere war von Trevi-
ranus im Juli 1811 „in feuchten Gehdlzen bei Barenwinkel" ge-

fonden worden, eine Angabe, welche schon des Standortes wegen
— die Natterzunge liebt Wiesen mit mergeligem Untergrunde —
Bedenken erregte. Zahlreiche Nachforschungen blieben vergeblich,

bis icb die Pflanze am 18. Mai 1882 in dem Thale unterhaH) Bre-
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denberg bei Barenwinkel — zweifeilos dem Treviranus'schen
Standorte — auffand, an welcher Stelle die Pflanze jetzt in jedem

Jahre, and in einzelnen Jahren in zahlreichen Exemplaren, zu

beobachten ist. Der wilde Keis aber, von Roth gegen Anfang

unseres Jahrhunderts an Gr&ben bei Hagen im Herzogtum Bremen
beobachtet, wnrde erst 1887 an der fraglichen Stelle, n&mlich an

der Drepte bei der Heesemtthle zu WohlsbQttel von Herrn Dr. W.
0. Focke wiedergefunden, 1888 auch weiter anfwftrts an der

Drepte gesammelt and dann 1889 (als infolge des warmen Vor-

sommers die Aufmerksamkeit sich der Pflanze besonders zugewendet

hatte), mehrfach bei Bassum and Yilsen beobachtet — Gerade
diese Erfahrnngen haben mich dahin gefiihrt, das System der

genaaen Standortskarten aller selteneren Pflanzen der Flora aos-

zubilden, welches schon so wichtige Resultate ergeben hat.*) —
Eine Angabe von Treviranus: Aster Tripolium, schon von

Hagemann (1781) als an Graben zur Stahr haafig angegeben —
hat bis jetzt noch immer keine Bestatigung gefunden, obwohl die Pflanze

an ihren Standorten schwerlich aoszorotten ist, wie dies beispielsweise

mit Saxifraga Hirculus, Garex chordorrhiza u. a. geschehen ist.

In Rostock gefiel es Treviranus zuerst sehr schlecht

Das Naturalien-Kabinet war sehr arm, die Gegenstftnde schlecht

konserviert; als botanischer Garten diente ein Stack Gartenland

(„etwa noch einmal so gross als mein Land bei Brockmanns"), wel-

ches einem Gartner, der ausserdem Schenkwirtschaft betrieb, fir

100 Thlr. jahrlich abgemietet worden war mit der Verpflichtung,

einige Tflpfe in seinem Treibhaase za kaltivieren. Treviranus
war in seiner erregten Weise ausser sich und dachte daran, bal-

digst nach Bremen zurUckzukehren. Indessen kam die Regierung
seinen Antragen nnd Forderungen in kaum erwarteter Weise ent-

gegen; auch die neben der Professur gestattete arztliche Praxis

gestaltete sicb angenehm, und so ffthlte sich Treviranus in den

Verhaltnissen der kleinen Universitat spaterhin vdllig heimisch.

Wir kOnnen die fernere Thatigkeit des nun fern von seiner

Vaterstadt Wirkenden nur noch in grossen Umrissen verfolgen.

Ludolph Treviranus wurde im Jahre 1816 zum zweiten Male

Nachfolger Link's, als dieser nach Berlin berufen worden war.

Er traf im November 1816 in Breslau ein, ftihlte sich aber auch

hier wieder so unglUcklich, dass er abermals an Ruckkehr in die

Vaterstadt oder aber an die Uebernahme einer geringer besol-

deten Professur in Hamburg dachte (Treviranus erhielt in Bres-

lau ein Gehalt von 1200 Thaler, fiir die Geldverhaltnisse jener

Zeit eine sehr ansehnliche Summe). Auch hier zeigten sich die

Verhaltnisse bald im glinstigeren Lichte, leider aber geriet Tre-
viranus in Streitigkeiten mit dem Universitatsgartner, welche

ihm manche Stunde seines Lebens verbitterten. Indessen gelang

es ihm doch, den Garten, dessen Terrain bis dahin nur teilweise

kultiviert worden war, vollstandig anzulegen und ihn auf Reisen,

*) Vergl. daruber diese Abhandlungen X., p. 241.
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Bowie durch zahlreiche angekntlpfte Verbindongen ungemein zu be-

reichern. Von Breslau aus beteiligte sich Ludolph Christian
eifrig an der Forderung der mit seinem Bruder gemeinsam her-

ansgegebenen „Vermischten Schriften anatomischen und physiolo-

gischen Inhalts" (4 Bande, 1816—21). Er verOffentlichte ferner

eine wichtige Schrift: Die Lehre vom Geschlechte der Pflanzen in

bezug auf die neuesten Angriffe erwogen (Bremen, J. G. Heyse,
1822). Er trat darin zwei Lenten entgegen: F. J. Sch elver,
welcher die Lehre vom Geschlechte der Pflanzen einer scharfen

Kritik unterzogen nnd dabei die Mr alle Zeiten klassischen Ver-

suche von Kdlrenter fiber die Erzeugung kftnstlicher Bastarde
als unzuverlftssig verworfen hatte, nnd A. Hen 8 ch el, einem
Schwindler nnd natnrphilosophischen Dialektiker, der aber durch
seinen leichten, gewandten Stil dem schwerfftllig schreibenden

Treviranus fiberlegen war. H&tte der letztere einige der K61-
reuter'schen Versuche wiederholt, was doch fttr den Direktor

eines botanischen Gartens nahe genng lag, so h&tte er sich da-

durch nnsterbliches Verdienst erworben nnd die Lehre vom Pflan-

zengeschlechte nnd der Bastardbildnng for immer fest begrilndet.

Leider nnterliess er dies aber, nnd so kam er fiber ein fortw&hrendes

Absch&tzen, Fflrwahrhalten oder Verwerfen der Angaben Anderer
nicht hinaus. Daher ifit seine fttr jene Zeit so wichtige Schrift

hente bereits veraltet. Indessen ist sie doch ein rtlhmlicher Be-
weis dafflr, dass anch Lndolph (ebenso wie sein gr&sserer Bruder)
sich frei gehalten hatte von den wdsten Ausschreitnngen der Natur-

philosophie, von denen die Natnrwissenschaften damals entstellt

and herabgewflrdigt wnrden. W&hrend nftmlich in Frankreich nnd
England der Fortscbritt der Natnrwissenschaften ein stetiger blieb,

wurde er in Deutschland durch eine Periode von ttberwiegend

philosophischem Charakter unterbrochen. Der deutsche Geist

drangte nach einer allgemeinen Cbersicht des Erschaffenen, nach
dem Erfassen des letzten Grnndes aller Dinge. Statt aber diese

Erkenntnis als das letzte Ziel alles menschlichen Denkens anzu-

sehen nnd die Arbeit des ganzen Lebens an die allmfthliche An-
Ann&hernng zu setzen, wie es ein Hnmboldt nnd Arago thaten,

meinten die Jttnger der Hegel-Schelling'schen Schnle, dies mit
einem Schlage aus dem menschlichen Geiste herans thnen nnd so

das Weltgebftnde nacherschaffen zu kftnnen. Nun flossen die Lehr-
bficher nnd wissenschaftlichen Zeitschriften fiber von allgemeinen

Prinzipien, von Polarit&ten, negativen nnd positiven Differenziernngen.

Bald beherrschte eine Zweiheit, bald eine Dreiheit die ganze Natur
— die Wissen8chaft lOste sich in ein spielerisches Hanfwerk nichts-

sagender Analogien und hinkender Yergleiche auf. Schwer nnd
dnmpf war das Erwachen aus diesem wOsten Tranme; aber es

blieb unserem Treviranus erspart, da er es verstanden hatte,

die Richtnng selbst von sich fern zu halten. HOren wir statt

einer weiteren Ansflihrung ihn lieber selbst, wie er sich in der

Vorrede zu seiner Schrift: Die Lehre von dem Geschlechte der Pflan-

zen (1822) gegenaber der Schrift: „Studien fiber das Geschlecht der
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Pflanzen" von Henschel fiber ein solches Verfahren aussprichi:

„Die Einleitung der Studien faebt mit dem Gest&ndnis an, dass

das Gebftude der Grande fftr das Pflanzengeschlecht wohlaufgefuhrt

und fest, jedoch der Scblnsstein daran vergessen Bei, nimlich der
Beweis, dass ein (dem tierischen ahnliches) Geschlecht im Pflanzen-

reiche bei dem anderweitigen Verhaltnisse der Pflanzen zum Tiere

mttglich sei. Es lehre aber die philosophische Betrachtnng das
Gegenteil; das Tier habe vor der Pflanze wie im Ganzen, so in

seinen Teilen den Vorzug der Individualist, aus welcher als Gipfel

and Schlussstein die tierische Erzengang hervortrete, da hingegen
bei der Pflanze die Gleichartigkeit des Ganzen, wie der Teile, mit
dem Dasein eines Geschlechtes nnvertr&glich sei. Kftnne also die

Pflanze kein solches haben, ein Resultat, zu welchem die Natur-
wissenschaft durch ihren jetzigen Znstand erst gelangt sei, so mdsse
man die daf&r beigebrachten Erfahrnngsbeweise einer nenen Mu-
sternng nnterwerfen. — 1st nan aber das Gebftude derselben, nach
des Verfassers eigenem Ausspmche, wohlzusammengesetzt und fest,

so sollte man glanben, derselbe werde vielmehr seiner Theorie
mi8&trauen oder die Wahrheit derselben durch eine fiberzeugende

Deduktion geltend machen. Allein darnach haben wir uns ver-

gebens nmgesehen, and es ist sonach in die ganze Untersnchnng
von vorne an eine Richtnng gekommen, von der wir uns nicht viel

Ansbeute versprechen ddrfen. Das ^Pflanzengeschlecht", rnftman
uns zu, „kann nicht wahr sein, glaubt es mir, und also ktinnen

es die dafilr beigebrachten Erfahrnngsbeweise nicht sein; man hat

dabei, vermttge vorgefasster Meinnng, falsch gesehen oder die Er-
scheinung falsch gedeutet." Wohlan denn, lasst uns sehen, ob es

sich wirklich so damit verhalte."

In Breslau verheiratete sich der beinahe 47jahrige Mann am
13. Mftrz 1826 mit Auguste Langguth, der jflngsten Tochter
des Professors der Physik, Dr. G. A. Langguth zu Wittenberg,

der bei der Belagerung dieser Stadt im Jahre 1814 sein Hans
und sein Leben verloren hatte. Die Ehe blieb kinderlos, war aber
sonst eine sehr gltickliche. Es sei hier sogleich bemerkt, dass
Auguste Treviranus ihren Mann nur urn 16 Tage tlberlebte,

indem sie dem am 6. Mai 1864 gestorbenen bereits am 22. Mai
desselben Jahres in den Tod folgte. — Ein hocherfreulicher Er-
werb des Breslauer Aufenthaltes war auch die Freundschaft mit
Gdppert, der von 1821—25 SchfUer von Treviranus, dann
seit 1827 als Privatdozent und Konservator sein Kollege war; die

Freundschaft blieb vier Jahrzehnte hindurch in gleicher Herzlich-

keit bestehen, bis der Tod von Treviranus sie I6ste. Noch
einmal verlegte Ludolph Treviranus die Stfttte seines Wirkens,
indem er 1830 auf Wunsch des alteren Professors Nees von
Esenbeck zu Bonn (dessen Stellung in Bonn infolge anst6ssigen

Lebenswandels unhaltbar geworden war) mit demselben tauschte.

Zu Anfang des Sommersemesters 1830 traf er in Bonn ein und
erfrffnete bald darauf seine Yorlesungen. Aber auch hier gab es

zu klagen. Die Wohnung im Poppelsdorfer Schlosse war aber-
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m&ssig gross, aber dabei halb wttste and sehr anbehaglich ein-

gerichtet. Das Kuratorium zeigte nor geringes Entgegenkommen
zur Abstellung der Mftngel. Schlimmer aber war, dass auch bier

nach karzer Zeit Streitigkeiten mit dem Oberg&rtner entstanden
(das Verh&ltnis des Direktors eines Universit&tsgartens zu dem
Oberg&rtner wird fkberall als ein scbwer abzugrenzendes erkannt

werden). Diese ftthrten bis zu Beschwerden gegen den Obergftrtner

bei den akademischen BehOrden and zuletzt beim Ministeriam,

and als diese Instanzen Treviranns nicbt Recbt geben wollten,

zog er sich fan Jabre 1834 von den Geschftften der Direktion des

Gartens zurttck and benatzte denselben nor noch za seinen Studien

and za den akademischen Vorlesnngen.

ELier in Bonn entstand nan (aasser vielen anderen wertvollen

Beitr&gen zor Unterscheidang der Pflanzen, zur Kenntnis der Ent-

wickelnngsgeschichte ibrer Organe a. s. w.) das Hauptwerk seines

Lebens, die Physiologic der Gew&chse (Bonn, Ad. Marcus, I. Band
1835, II. Band 1838). Das Werk ist wegen der vollst&ndigen Ver-
arbeitung der Litteratur sehr wertwoll; es zeigt aber das Aaf-

fallende, dass die altere Litteratur viel besser gewtlrdigt ist, als

die der letzten Jahrzehnte, and dass der Verfasser offenbar

angstlich ist, sich die neueren Fortschritte anzueignen. Auch leistet

er doch der natarphilosophischen Richtang seinen Tribut, indem er

die ,Lebenskraft tt za viel za Erklftrangen heranzieht, selbst f&r

solche Erscheinungen, welche bereits der Erklarung durch chemische

and physikalische Kr&fte zug&nglich gewesen wftren. (tjber eigene

Untersachungen hat Treviranns wenig mehr za berichten, obwohl
er darin froher vielversprechende Anfftnge gemacht hatte; namentlich

die Bildung der Samenanlage and des Embryos der Pflanze, sowie

die Entwickelnng des Letzteren zur Keimpflanze wurde bestftndig

von ihm mit besonderem Interesse verfolgt.) — Im Ganzen ttber-

trifft in diesem Werke der Gelehrte den Natarforscher, and das-

aelbe bildet daher wohl den Abschlass einer Iftngeren alteren

Periode, nicht aber den Beginn eines neuen Aofschwunges. Dieser

blieb vielmehr den Forschongen von Mohl, Nftgeli, Schleiden,
Sachs, Pringsheim a. A. Uberlassen.

Bis in die Anfftnge der dreissiger Jabre hatten die beiden

Brtder Treviranns sich die Yorliebe for das Beobachten mit

dem einfachen Mikroskope bewahrt. Sie verwendeten z. T. sehr

stark vergr6ssernde Linsen, welche aber so starke Anstrengungen
der Angen n6tig machte, wie wir sie heutzutage kaum mebr kennen.

Erst dann erkannten sie, dass durch die grossen Yerbesserongen,

welche die zasammengesetzten Mikroskope erfahren hatten, derenfast

aasschliessliche Herrschaft angebrochen sei, and ihr Briefwechsel

ist nanmehr erfttllt von Plftnen and Nachrichten fiber Anschaffang

oder Umftnderang von Mikroskopen.
Zweimal wfthrend der Lebenszeit seines Bruders sah Ludolph,

in Begleitang seiner Fraa, die Vaterstadt wieder, im September
1832 and dann im Jahre 1834; die Reise dauerte damals jedesmal

mehrere (meist 3—4, im Oktober 1834 sieben Tage). Der Yerkehr

Febniar 1890. XI, 23
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der Brttder and ihrer AngehOrigen war jedesmal der aller-

herzlichste. Nach dem Tode des Braders besachte Ladolph
noch zweimal Bremen, n&mlich im September 1844 aos Varan-
lassung der 22. Versammlong deutscher Naturforscher and Ante
and einige Jahre sp&ter, wahrscheinlich im Herbste 1849. Bei

jener Versammlung fQhrte er den Vorsitz in der ersten Sitzang der

botanischen Sektion. Er hielt in derselben einen Vortrag Qber den
„Schwammsteinu (Pietra fungaja) der Italiener, jene merkwflrdige

grane stein&hnliche Masse yon Pilzfftdengeflecht , welche, feucht

gehalten, wiederholt and jahrelang Fruchtkftrper eines essbaren

Pilzes entwickelt. In der zweiten Sitzang (anter Vorsitz seines

Freundes, Professor Dr. Blame aos Leyden) sprach er fiber die

merkwtlrdige Sprossbildang bei Sedam amplexicaule DC, in der

vierten endlich (anter dem Vorsitze yon Professor Dr. Wil brand
aas Giessen) tiber den Frachtbaa der Cruciferen.

Als der Tod des ftlteren Braders am 16. Febraar 1837 ein-

getreten war, vereinsamtc Ladolph Treviranus mehr and
mehr. Das Ehepaar, nicht dorch Kinder mit dem Leben verknflpft,

zog sich in einen ganz kleinen Verkehrskreis zurQck. Eine grdssere

Reise wfthrend der Herbstferien *) gewfthrte in manchen Jahren
Erfrischong; im Obrigen teilte Treviranus seine Zeit zwischen

seinen Vorlesongen, seinen Pflanzen, seiner reichen Bibliothek,

seinen Kupferstichen, Holzschnitten and den klassischen Schrift-

stellern des Altertums and der Neazeit Zahlreich sind die Aof-

sfttze, welche er noch schrieb ; sie fOrderten die Wissenschaft stetig,

ohne bahnbrechend zu wirken. Besondere Erwfthnung yerdient

namentlich die (nach langer eingehender Besch&ftigang mit
dem Gegenstande) im Jahre 1855 bei Rudolph Weigel in

Leipzig erschienene Schrift: Die Anwendung des Holzschnittes

zur bildlichen Darstellung von Pflanzen, nach Entstehong, Blfite,

Verfall and Restaaration (72 Seiten), eine Arbeit, yon welcher einer

der besten Kenner dieses Gebietes, der Historiograph der Botanik,

Ernst Meyer, urteilt:

„Bis jetzt das Wichtigste fiber onsern Gegenstand. Eine in

dem Grade seltene Verbindong yon Gelehrsamkeit, Konstkenner-
schaft and Liebe zar Sache geben der kleinen Schrift einen hohen
dauernden Wert. tf (Schon in Breslau hatte Treviranus seine

Neigang za Stadien fiber die Geschichte der Botanik bewiesen
dorch Heraasgabe yon Briefen der grossen Botaniker Earl Clasias
and Conrad Gessner.) — Diese Schrift hat den Namen
Ladolph Christian Treviranus weit fiber den Kreis der

Fachgelehrten hinaos rflhmlich bekannt gemacht.
Die ffinfzigjahrigen Gedenktage der Erwerbung des Dokto-

rates and der Ernennang zam Professor in Bremen (23. Oktober

•) Auf anserer Stadtbibliothek befinden rich drei handflchriftliche Reiae-
beschreibungen fiber fruhere Reisen. (1815 von Rostock nach Rflgen, 1817
on Breslau nach Italien and der 8chweix, 1825 in Gesellschaft von 05 ppert
on Breslau nach Tyrol). In diesen Manuskripten erweist sich Treviranus
uberall als ein genau beobachtender und warm empfindender Naturfireund.
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1851 and 4. Januar 1857) warden fttr Treviranus durch die

Glfkckwttnsche der akademischen Behdrden, durch Erneuerung des
Doktordiplomes seitens der medizinischen Fakult&t zu Jena and
darch Verleihung von Orden seitens der Koniglichen Regierang za
Festtagen gestaltet. Zu dem letztgenannten Tage sandte Bilrger-

meister S m i d t (ein persdnlicher Freund von Treviranus) Namens
des Bremer Senates 12 Flaschen Rosewein aas dem Ratskeller. —
Zur sechzigj&hrigen Wiederkehr der Promotion bat Treviranus
selbst eine Schrift geschrieben : „Animadversiones in Hyperici genus
ejusdem species, tt welche er mit folgenden Worten einleitete:

Sexagesimus nunc vertitur annus, quo die lauream doctoratus

in scientia arteque sanandi Jenae ex optimi praeceptoris b. Loderi

manu prehendere concessum nobis fuit. Inde ab hoc tempore se-

dulo cavendum duximus, ne vita transeat „ceu fumus in auras abit

vel in ductus spuma". Proinde cunctas intendimus vires, turn ut

patriae pro modulo nostro inserviremus, turn ne dulcissimae cui

a teneris animum adplicueramus scientiae promovendae unquam
deessemus. Nunc tandem annorum ingravescentium aerumnis con-

triti ac morum temporumque senibus parum amicorum iniquitati

cedentes, a laboribus, quibus publico humanitatis commodo inser-

vitnr, sensim requiescendos nos putamus et calamum, si non sepo-

nendum, tamen in horas, largiente utinam numine! minus vexatas,

servandum; monente enim Plinio decet „prima vitae tempora et

media patriae, extrema nobis impertire."

(Das 60. Jahr geht jetzt auf die Neige, seitdem es mir vergOnnt war,
m Jena aus der Hand des vondglichen Lehrers, des verstorbenen Loder,
die Doktorwfirde in der Heilkonst zu empfangen. Von der Zeit an habe ioh

geglaubt, eifrig Yorsorge tragen za mussen, dass nicht das Leben vorttbergehe,

vwie der Wind in die Lufte dahinfliegt, oder der Schaam in die Fluten."
Demgem&ss habe ich alle Kr&fte angestrengt, dass ich einerseits dem Vater-
land nach meinen Kraften diente, andererseits niemals aufhdrte, die Wissen-
schaft za fordern, zu der ich von fruh auf den Qeist hingewandt hatte. Jetzt

tber bin ich gebeugt yon den mehr und mehr druckenden Lasten der Jahre
and weiohe der Unbill der Sitten und Zeiten, die den Greisen wenig freandlich

Bind. So glaube ich denn, dass ich von den der allgemeinen menschlichen
Wohlfahrt gewidmeten Arbeiten allmahlich ausroben muss und die Feder
swar nicht bei Seite zu legen habe, doch ihren Gebrauch fur die weniger
bedrangten Stunden — mochte ein ^utiffes Geschick sie oft gewahren! — zu
ersparen habe. Denn es ziemt una, wie Plin ins mahnt, die ersten und mittleren
Zeiten des Lebens dem Vaterlande, die letzten uns selber zu widmen.)

Ich selbst habe mit Lndolph Treviranus nur eine kurze

persdnliche Bertlhrung gehabt, indem ich ihn auf der Yersamm-
long dentscher Naturforscher und Aerzte zu Gdttingen im Septem-
ber 1854 traf. Aber der damals 75jfthrige, schon etwas schwer-
horige Herr erschien nur ein- oder zweimal in der botanischen

Sektion und beteiligte sich am geselligen Leben derselben gar
nicht Er machte der Sektion zwei Mitteilungen : Uber nachteilige

Wirkungen des Lichtes auf die Gewftchse und fiber merkwtlrdige

Erscheinungen an Waldbftumen, welche beide vielseitiges Interesse

fanden. Es versteht sich fast von selbst, dass er damals mir,

dem in der Wissenschaft noch kaum genannten, 23j&hrigen jungen
Lehrer nicht nahe trat. Als ich dann, acht Jahre nach meiner

23*
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Ubersiedelung nach Bremen, im Jahre 1863 in Gemeinsamkeit
mit den Herren Doktoren Joh. Dreier and W. 0. Focke das

„Zentralherbarium der Bremiscben Flora* grttndete nnd mich wegen
einiger von ihm angegebenen, yon uns aber nicht wieder aufge-

fundenen Pflanzen an ihn wandte, erhielt ich einige freundliche

Antwortezeilen and noch karz vor seinem Tode eine Anzahl wich-

tiger Belegexemplare fttr das Herbarium. Ans seinen Briefen ging

hervor, dass er Bremen ganz fremd geworden war, denn er erkun-

digte sich a. a., ob noch jemand yon seinen Verwandten hier

lebe.

In den siebenziger Lebensjahren wurde der Umgang mit Hen-

schen fur Treviranus durch beginnende Schwerhdrigkeit mehr
and mehr erschwert ; aber er fuhr fort zu lesen and bot in seinen

Vorlesungen dem strebenden Schttler der Wissenschaft mannigfache

Anregnngen, w&hrend die grosse Menge der Studenten ihm feme
blieb. Er bewahrte sich aber eine solche Frische des Geistes,

dass er die bahnbrechenden Arbeiten Darwin s mit Freude be-

grttsste and mit grossem Eifer stadierte.

Ladolph Christian Treviranus starb nach nor drei-

t&giger Krankheit am Longenschlage za Bonn am 6. Mai 1864 im

85. Lebensjahre; er war damals der alteste Professor derBotanik
in Deutschland.

Treviranus war von schlankem, hohem Korperbau, seine

Konstitution zart, aber doch z&he and widerstandsf&hig. Krank-

heiten der Lungen, an denen mehrere seiner Geschwister in der

Jugend starben, blieben ihm fern. Er hat in seiner Selbstbiographie

(Botanische Zeitung 1866) die Leiden, welche das Alter ihm be-

reitete, mit der Genauigkeit des Arztes geschildert. Urn so mehr
darf ich es mir ersparen, darauf an dieser Steile nfther einzugehen.

Man hat wohl Ladolph Christian den beriihmteren der beiden

Brttder genannt, and dieser Aasdrack mag gestattet sein, wenn

man bedenkt, dass er wahrend lftnger als fttnfzig Jahren auf drei

deatschen Universit&ten Botanik gelehrt hat, and dass die Zahl

seiner Zuhdrer nach vielen Handerten z&hlt. Blickt man aber auf

die Geisteskraft beider Manner, so wird man keinen Augenblick

zweifeln, dass Gottfried der bedeutendere war. Der jtingere Bruder

war ein feingebildeter Mann, voll tiefen Verst&ndnisses fttr Schdn-

heit and Kanst, reich an Kenntnissen auf verschiedenen Gebieten,

dabei ein Mann von tief religidsem Empfinden, and reinem Wollen,

unermttdlich vorwftrts strebend and vom Wansche getrieben, durch

schriftliche and mttndliche Mitteilang za wirken. Die Ganst der

Yerhftltnisse wandte sich ihm za and ftthrte ihn in grosse wissen-

schaftliche Kreise hinein and in Stellangen, welche seinen Neigangen

zam Forschen and Mitteilen voile Befriedigung gew&hrten. Aber

sein erregtes, reizbares Wesen liess ihn nicht zam vollen Genasse

dieses Glttckes kommen. Wieviel fester and charaktervoller er-

scheint dagegen der ftltere Bruder, welcher anverstanden und ein-

sam in einer abgelegenen Mittelstadt lebte, deren Bevdlkerong kein

Verstandnis fttr die Grosse and Bedeatang wissenschaftlicher
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Forschung hatte, welcher seinen Lebensonterhalt als Arzt erwerben
muB8te und nor Mussestonden biologischen Studien widmen konnte
— and dabei seinem Binder in alien schwierigen Lebenslagen eine

feste Statze war. Dabei hat Gottfried unverkennbar tiefer fiber

die schwierigen Probleme des Lebens nachgedacht als Ludolph, und
seine Schriften werden, wenn ich mich nicht irre, lftnger von Be-
deutung fQr die Wissenschaft sein als diejenigen des jiingeren

Broders. — Im Ganzen war Ludolph wohl der gelehrtere, Gottfried

aber der begabtere. Unsere Stadt aber mag stolz darauf sein,

dass ein Bruderpaar von solcher Reinheit der Gesinnung and des

Lebens, von solchem nnermfidlichem Forschertrieb and so grosser

Bedeatang ftir die Wissenschaft aos ihr hervorgegangen ist. Mag
sie aber auch der anderen Geschwister rQhmend gedenken, welche

alle ihren Platz im Leben, so verschieden er sein mochte, wtlrdig

and tttchtig ausfttllten, des Mechanikus Georg, der Schiffskapitftne

August and Jacob and der Schwester Charlotte als Erzieherin. —
Dem Andenken an G. R. T rev i ran as ist eine Marmortafel

gewidmet, welcbe der natorwissenschaftliche Yerein am Tage seines

Stiftungsfestes (16. November 1889) an dem von G.R. Treviranus
lange bewohnten Hause (am Wall 189) hat anbringen lassen.

(Vergl. pag. 362.)

Es war natiirlich nicht angftngig, dem jOngeren Bruder, welcher

nur etwa ein Jahrzehnt lang in Bremen gewirkt and w&hrend dieser

Zeit in Mietwohnangen (er wohnte wenigstens in den Jabren 1808
bis 1812 „bei Madame Dreyer aof der Hutfilterstrasse", welche
sehr treu fQr ihn sorgte) gewohnt hatte, eine ahnliche Huldigung
darzabringen. Dagegen darf darauf auftnerksam gemacht werden,

dass die Schriften and hinterlassenen Manoskripte der drei BrQder
(auch des Mechanikus Georg) in einem besonderen Treviranus-
schranke der Stadtbibliothek aufbewahrt werden. In demselben
haben auch mehrere Erinnerungen an A. W. Roth, sowie die

Originate der mehr als vierzigj&hrigen meteorologischen Beob-
achtungen von Dr. Philipp Heineken ihren Platz gefunden. —
Eine von Willdenow aufgestellte Gattang: Trevirania der

Gesneraceen ist von den spftteren Bearbeitern dieser Familie zu
Achimenes gezogen worden.

Anhang.
Der „amicissimusBlame" , welcher in dem Treviranus' schen

Manoskripte der Flora Bremensis mehrmals als Finder seltenerer

Pflanzen aof der Yegesacker Geest angefQhrt wird, ist ein aos

Einbeck in Sadhannover gebttrtiger Pharmaceut:ConradBlume.
Ein gflnstiger Zufall hat — zwischen den Treviranos-Papieren —
ein Stammbach desselben erhalten, welches ihm im Marz 1807 von
einem Freunde, Heinrich Ballauff aos Mfinden, gewidmet
worden war. Aos demselben geht hervor, dass Blame Ende
Marz 1807 aos der Sttim eke' schen Apotheke zu Vegesack, in

welcher er wohl lftngere Zeit hindorch thatig gewesen war, schied.

Er muss ein sehr eifriger Botaniker gewesen sein. Lotte
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Stam eke widmet ihm eine, freilich etwas kindlich in Farben
aasgeftihrte, Ansicht des „Haases*) and Gartens des grossen Roth,
Deines Lieblings." — Anf dem von Ballauff geschriebenen

Widmungsblatte steht in der Mitte:

H. Ballaaff, Mondensis,

G. Blame, Einbeckensis,

in den vier Ecken aber steht:

Vegesack Doctor Roth,
Doctor Treviranus Lesomermoor,

also wohi Anspielnngen auf gewisse botanische Studien and bestimmte
Exkursionen. Aach yon Ladolph Christ Treviranus
and Roth sind herzlich laatende Stammbnchbl&tter vorhanden.

—

Aas den Qbrigen Bl&ttern geht hervor, dass Blume bis zum
Marz 1808 in Jever, bis Dezember 1808 in Leer, bis Joli 1809 in

Aarich thfttig war.— Ein Stammbachblatt von Heinr. Friedrich
R i e k e n (aas Wittmand in Ostfriesland), geschrieben am 23. M&rz
1808, erw&hnt aasdrQcklich die gemeinsamen botanischen Exkursionen

dorch dag Jeverland ; andere sind dem Lobe der Botanik gewidmet.
Aas alien Blattern tritt ons das Bild eines tQchtigen zuverlftssigen

Menschen und eifrigen Natorforschers entgegen. Besonders ehren-

voll ist das Wort seines Vorgesetzten, des Apothekers H.E. StQmcke
za Vegesack, vom 81. Mftrz 1807: „Verdienste za schatzen war
immer meine Maxime. Und dieses ist aach die Ursache, warum
ich Sie, mein lieber Blame, sch&tze."

Eins der letzten Blatter, gewidmet von H. F. A. von Wicht
(die Familie von Wicht ist in Ostfriesland sehr verzweigt) and
datiert „Aorich, den 3. July 1809" enthalt eine kolorierte Ab-
bildang eines Blfltenzweiges von Lathyras odoratas mit der Um-
schrift: „Aach mein gedenken Sie noch in Asiens fernen Gefilden

and des freandlichen St&dtchens Aarich mit seinen Bewohnern!"
Blame ging damals, wie wir sehen werden, in das Innere von
Rnssland, wahrscheinlich getrieben von der Last, fremde Lander
za sehen and sich der Erforschang von deren Pflanzenwelt za
widmen.

Johann Conrad Blame warde (nach gfltigen Ermitte-

lungen des Magistrates za Einbeck) am 9. Febraar 1785 als attestor

Sohn des Polizeidieners J o h. C o n r. Blame and dessen Ehefrau
Katharine, geb. Rfischen za Einbeck geboren. Von
seinem jttngeren Bruder, Johann Friedrich, lebt noch jetzt ein

Sohn in Einbeck, welcher sich recht wohl erinnert, dass w&hrend
seiner Schaljahre hftufig Briefe von dem Onkel Conrad aas Bass-
land ankamen. Er hat denselben aber niemals kennen gelemt
and weiss aach fiber die Zeit seines Todes nichts Bestimmtes. —
Conrad Blame war demnach, als er Vegesack verliess, 22, als

er von Aarich schied, am nach Rnssland za gehen, 24 Jahre alt —
Weitere Spnren von Blame finden sich nan in dem

auf der hiesigen Stadtbibliotbek aofbewahrten Briefwechsel der

+) Bemerkeniwert ist, dass das kleiae Hans iwei Blitsableiter hat
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Brttder Treviranus. Am 20. Dezember 1813 ttbersendet Gott-
fried seinem Bruder einen Brief von Blame in Kasan, welcher
Brief „noch onter Deiner lftngst verj&hrten Adresse: wohnhaft in

der Hutfilterstrasse „Bremen" angekommen war. In diesem Briefe

meldet Blume die Absendung einer Kiste (tkber Petersburg and
Ltlbeck), enthaltend Pflanzen ana der Astrachaner Gegend. —
Lndolph Treviranus antwortet onterm 16. Januar 1814 nach
Bremen: „Der Brief von Blume hat mir grosse Freude ge-
macht. Schon vor einiger Zeit schrieb mir Fischer yon Gorenki,

dass er dort im Sp&therbste 1813 durcbgegangen sei nach Dorpat
Es ist an dem, dass er in Astrachan, kurz vor der franzdsischen

Invasion in Russland, in Arrest, ja sogar im Gefftngnisse gewesen
ist, and zwar, weil man ihn mit einem anderen gleichen Namens
verwechaelte, der Verdacht auf sich gezogen hatte; er kam zwar
frei, aber es hat doch einige Monate gedauert, ehe sich die Ge-
schichte aufklftrt. Wegen der in Petersburg befindlichen Kiste

werde ich in den ersten Tagen an ihn schreiben a Gottfried

schickt dann am 7. M&rz einen Brief yon Blame's Vater zu Ein-

beck an den Sohn behufs Weiterbeforderung yon Rostock aus. „Ich

habe mir vergeblich Mtthe gegeben, einen sicheren and nicht za
kostbaren Weg zor Bef&rderung desselben za finden. Da wirst

gewiss leichter Gelegenheit mit einem Schiffer haben and ein gates

Werk than, wenn Da Dir Mahe geben willst, ihn B 1 u m e n zakommen
za lassen."

Am 22. September 1814 meldet Lndolph : „Von Blame habe
ich eine Anzahl schdner bey Astrachan and auf dem Kaukasus ge-

sammelter Pflanzen erhalten, wovon ich Dir auch im Laufe des

kQnftigen Monats mitteilen werde, wenn alles untersucht seyn wird.

Aach ein Exemplar der Flora caucasico-taorica ist dabey, welches

mir von grossem Nutzen ist" Gottfried antwortet am 27. Oktober
1814: „Den Pflanzen von Blame, die Da mir mitzuteilen ver-

sprichst, sehe ich urn so mehr mit Sehnsucht entgegen, da es in

meiner Sammlong noch sehr an Gewftchsen fehlt, die an ihrem
Gebortsorte gesammelt sind."

Aus Ladolphs Antwort d. d. Rostock, 13. November 1814
ftthre ich folgende fttr das Leben von Blume wichtige Stelle an:
„Ich gedachte Dir mit dem gegenw&rtigen Briefe auch eine Anzahl

Astrachanischer und anderer Pflanzen zu senden; aber die Zeit dazu
wollte sich nicht finden, indem ich zugleich for drei andere Freunde
aassachen muss. Jene wirst Du daher ehestens zu erwarten haben.

Vor einigen Tagen habe ich einen Brief von Blame aus Dorpat
gehabt. Er ist vergangenen Sommer vier Wochen in Petersburg

gewesen, um sich neue Subsistenzmittel zu verschaffen und will zu

letzterem Zwecke auch sein Herbarium, welches aus etwa 3000
Arten donischer, kaukasischer, sibirischer Gewftchse bestehet, ver-

kaufen, wozu ich ihm behOlflich seyn soil. Willst Du diese Nach-
richt nicht Mertens, wenn Du mit ihm in solchem Yerhftltnisse

stehest, mitteilen? Ferner ist er willens im kdnftigen Sommer
eine Seereise nach Deatschland zu machen und dann nach
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A8trachan zurflckzukehren. In Petersburg nemlich ist seine

Reise ins Innere Persiens wieder lebhaft znr Sprache gekommeo
und Romanzoff und Razumovsky scheinen sich daf&r za

interessieren." Am 18. Dezember 1814 wird dann wirklich „eine

Anzahl Astrachanischer Pflanzen, sftmtlich von Blame in loc. nst

ge&ammelt" nach Bremen geschickt. — Unterm 4. Mfirz 1815

endlich meldet Ludolph dem Bruder:
„Fflr die Schriften der Berliner natorforschenden Freunde

bin ich jetzt mit einem Aufsatze besch&ftiget, der: Bemerkungen
fiber die von Binme im Oriente gesammelten Pflanzen nebst Be-

schreibnng der nenen Arten, deren 6 oder 8 seyn mdgen, ent-

halten wird."

Dies ist die letzte Erw&hnung von Blame, bezw. der von

ihm gesammelten Pflanzen in dem Briefwechsel der Gebrfider

Treviranns. — Die mitgeteilten Stellen werden dem Leser

hoffentlich anch von anderen Gesichtsponkten ans nicht unwill-

kommen sein, da sie ftir die Yerhaltnisse des damaligen wisseo-

schaftlichen Verkehres so charakteristisch sind.

Der in dem letzten Briefe erw&hnte Aufeatz von Ludolph
Treviranns erschien im Jahre 1815 nnter dem Titel: Obser-

vationes circa plantas (Mentis, cum descriptionibus novarum specie-

rum im: Magazin der Gesellschaft naturforschender Freude, 4 6
,

VII., p. 145—156 mit 2 Tafeln Abbildungen. Es werden darin 74

Pflanzenarten, fast alle mit kritischen Bemerkungen versehen, aof-

gefahrt; davon werden als neu beschrieben:

Galium tataricum, G. saturejaefolium, Myosotis pedoncularis,

Euphorbia nitens, Orobanche longiflora, Tragopogon roseus, Dick-

sonia fragilis, Sphaerophorus (?) gelatinosus.

In der Einleitung erwftlmt Treviranns, dass er die

Pflanzen, welche den Gegenstand dieser Abhandlung bildeten, von

seinem Freunde F. Blume aus Einbeck erhalten habe, welcher

wfthrend der Jahre 1810—12 in Astrachan als Apotheker th&tig

gewesen sei, jetzt aber nach verschiedenen Schickfialsschlftgen

(„post varios rerum casus) auf der Universitftt Dorpat Medizin

studiere. Sie seien z. T. in der Umgebung von Astrachan, z. T.

aber auch auf dem so pflanzenreichen Eaukasusgebirge gesammett

Herr Statsrat Dr. C. J. Maximowicz in St Petersburg,

Ehrenmitglied unseres Yereines, teilt mir mit, dass das Album

Academicum Dorpatense angiebt:

?
FriedrichBlum, aus Hannover, geboren 22. April 1785,

Medicin, 1813—15; Dr. med., Inspektor der Medicinal-Verwaltong

in Astrachan. Starb um 1820."

Wie ersichtlich stimmen weder die Namen noch der Gebnrts-

tag vdllig zu den obigen, aus Einbeck erhaltenen Angaben, indesses

ist an der Identitftt beider Persdnlichkeiten um so weniger za

zweifeln, als ja auch Treviranns den Freund F. Blume nennt
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Das Stiftungsfest des naturwissenschaftlichen

Vereines am 16. November 1889.

Bericht des Yorstandes.

Die Vorbereitungen for das 25jfthrige Stiftungsfest nnseres

Vereines begannen bereits in den ersten Monaten des Jahres 1888.

In der Vorstandssitzung vom 24. Mftrz 1888 legte das Redaktions-

Eomitee (bestehend aus den Herren Dr. W. 0. Focke und Dr.

L. H ft p k e) den Plan filr eine herauszugebende Festschrift vor.

Dieselbe sollte Aofs&tze zur Geschichte der Naturwissenschaften

in onserer Stadt and zur Geschichte anseres Vereins, sowie Bei-

tr&ge zur Naturgeschichte des deutschen Nordwestens enthalten,

jedoch nor solche, welche in allgemein verstftndlicher Form ab-

gefasst w&ren, unter Beiseitelassong des wissenschaftlichen Details,

welches sonst die Schriften naturwissenschaftlicher Yereine bringen

mflssen. Der Plan fand einstimmige Billigung, and es warden
darauf unsere Freunde am Mitwirkang ersacht. Yon dem Erfolge

legt das gegen Ende Oktober 1889 erschienene erste Heft der

Festschrift (1. Heft des 11. Bandes der „Abhandlungen", 324 Seiten,

mit 16 Tafeln) ein beredtes Zeagnis ab. Die Einrichtungen waren
so getroffen worden, dass dasselbe sich einige Tage vor dem Feste

in den H&nden aller hiesigen and zahlreicher aoswftrtigen Mitglieder

befand.

Der Festfeier selbst trat der Yorstand in seiner Sitzung vom
14. September 1889 n&her, indem er den allgemeinen Rahmen fUr die

Feier feststeckte and ein Festkomitee, bestehend aas den Herren
Dr. U. Hausmann, Dr. 0. Hergt, Dr. H. Wellmann and
C. B. Keysser, ernannte, denen spftter noch gtltigst Herr
Direktor Dr. Schaainsland hinzutrat. In einer Sitzung vom
9. Oktober nahm der Yorstand den Bericht des Festkomitee's ent-

gegen and billigte denselben. Dem Yereine wurde dann in der
Sitzung vom 14. Oktober Eenntnis von der Form der beabsichtigten

Feier gegeben, die in Europa wohnenden aoswftrtigen Mitglieder

and mit ans befreandeten Yereine aber vermittelst Postkarte von
dem Feste benachrichtigt and sie am persdnliche Teilnahme,
bezw. Absendong von Vertretern ersacht. — Die zaerst am Sonn-
tag, den 10. November ver&ffentlichte AnkUndigung des Festes
laotete wie folgt:
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Naturwissenschaftlicher Verein.
Sonnabend, 16. November pttnktlich 7 Uhr,

im

Saalbau des Klinstlervereins:

25jahriges Stiftungsfest
mit Teilnahme der Damen.

1. Ansprache des Vorritzenden.
2. Mitteilnngen fiber eingelaufene Gluckwunsche a. B. w.
3. Herr Dr. W. Httller-Ermbaeh t Ueber das Gewicht der Sonne.
4. Herr Direktor Dr. Sehanfnslaad : Vorzeignng eines Modells der

altgermanischen Bestattungsweise.

Punktlich 9 Uhr

:

Beginn des Feateaaens.
Die Einfuhrung yon Gaaten 1st erwflnscht.

In jener Sitzung vom 14. Oktober beschloss der Vorstand

ferner, ein monumentales Denkmal an das Fest dadurch zu stiften,

dass am Tage desselben an dem Hause, in welcbem der grosse

Biolog Gottfried Rein hold Treviranus gelebt hat and

gestorben ist — am Wall 189 — eine Marmortafel angebracht

werden solle. Dies geschah dann anch nach eingeholter Erlaubnis der

Besitzerin des betr. Haoses. Die schdn gearbeitete Marmortafel

wurde am Vorabende des Festages befestigt. Sie tr&gt die Inschrift:

Gottfried Reinh. Treviranus,
geb. 4. Febr. 1776.

gest. 16. Febr. 1837.

Natnrw. Verein 16. Nov. 1889.

Fdr die Festfeier waren von vornherein der Eonventsaal (oder

der Mittelsaal) nebst dem Kaisersaale des Kttnstlervereins ins Auge

gefasst worden. In den letzten Tagen trat aber eine so vielseitige

Teilnahme an der Feier hervor, dass Mr die Festsitznng der Kaiser-

saal, fiir das Festmahl aber der grosse Saal des Eftnstlervereines

gew&hlt werden mnsste. Das Festkomitee nnterzog sich dabei der

ansserordentlichen Mdhe, die Plfttze an der Festtafel nnter Berflck-

sicbtignng alter geftusserten Wttnsche zu verteilen. In wie hohem

Grade ihm dies, wie seine ganze (ibrige Th&tigkeit gelungen ist,

dafflr legt die allgemeine Befriedigung genug Zeagnis ab.

Das Fest begann am Abend des 16. November nm 7 Uhr.

Der Versammlnngssaal war dnrch zahlreiche Tafeln aus dem

Orchidaceen-Werk, „Reichenbachiaa , welches Herr Friedrich
Sander zu St. Albans in England (ein geborener Bremer), her&os-

giebt, sehr ansprechend geschmttckt. Rechts and links neben der

Rednerbahne waren' anf Tischen und Staffeleien die fttr die Vor-

trage ndtigen Demonstrationsgegenstftnde, die fQr den Verein be-

stimmten Geschenke, sowie die eingelaufenen Schreiben and Tele-

gramme ansgebreitet. Der Yorsitzende, Herr Professor Buchenau,
erOffiiete die Feier mit folgender Festrede.
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Hochgeehrte Damen und Herren!

Die Pflege der Naturwissenschaften ist in unseren Tagen
langst nicht mehr Sache eines abgeschlossenen Gelehrtentums oder

der Liebhaberei Einzelner, sondern ein Bildungsbedttrfnis der Ge-

samtheit, vom Staatsmanne bis zum Hausvater, vom Handwerker
bis zum Philosophen, vom Scbulkinde bis zum gereiften Forscher.

Den urs&chlichen Zusammenhang der uns nmgebenden Welt zu

durchflchauen and infolge davon die Natur mehr oder weniger zu

beherrschen zu lernen, ist fur jeden denkenden Menschen wichtig.

Und die Naturwissenschaften haben Schritt for Scbritt alle Er-

scheinungen in das Bereich ihrer Stadien gezogen: den Erdboden
mit seinen Pflanzen und Tieren, das Meer mit seinen grossartigen

Einflasssen auf die Oberflftche der Erde und seinen verborgenen

Organismen, den Luftkreis und seine Bewegungen, den Aufbau der

Atome ebenso wie die ewigen Gesetze des Fixsternhimmels. Durch
die Naturwissenschaften gewinnen alle uns umgebenden Erschei-

nungen ein frfiher ungewohntes Interesse, der elektrische Funken
des Blitzes, Wind und Wetter, der Wechsel der Jahreszeiten, das

Leuchten der Sonne bis hin zum Gedeihen unserer Hausgftrten und
zur Ablagerung des Staubes auf unserm Schreibpulte. — Es ist

allbekannt und braucht in unserm Zeitalter des Gaslichts, des

Dampfes, der Elektrizit&t, der Photographic und des Phonographen
kaum mehr ausgesprochen zu werden, dass durch die seit 100
Jahren in bis dahin ungeahnter Weise gelungene Beherrschung der

Naturkr&fte nicht allein das Leben der VOlker, sondern auch die

Oberflache des Erdballes umgestaltet worden ist und noch grdsseren

Yer&nderungen entgegengeht.

Hfther aber als alles dieses, als die Kenntnis der Natur-

erscheinungen, ihrer Gesetze und Anwendungen, ist filr den Fort-

schritt der Menschheit die Methode der naturwissenschaftlichen

Forschung anzuschlagen, das Ausgehen von den einzelnen sicher

festgestellten Thatsachen, das unablftssige Streben nach Wahrheit
und tieferer Erkenntnis. Sie hat den Menschen frei gemacht von
den scholastischen Banden, von der einseitigen universellen Richtung
in Kirche, Staat, Litteratur und Wissenschaft, welche das ganze

Mittelalter fesselten. Der ideale Wert der Naturwissenschaften

besteht in dem Geiste der Forschung, welchen sie wecken.

An diesen Fortschritten der Naturkenntnis mitzuarbeiten, das

Gewonnene immer weiteren Ereisen des Volkes zugftnglich zu machen
und durch die Stftrkung des Triebes nach Erkenntnis anzukftmpfen

gegen die finsteren Mftchte der Unwissenheit und des Aberglaubens

ist die schdne Aufgabe der naturwissenschaftlichen Yereinigungen.

Auch unser Yerein ist dieser Aufgabe w&hrend der 25 Jahre seines

Bestehens best&ndig treu geblieben.

Es war am Donnerstag, den 17. November 1864, als in dem
oberen Saale der jetzt abgebrochenen alten Bdrse die begrttndende

Yersammlung des naturwissenschaftlichen Yereines unter dem Yor-

litze unseres unvergesslichen Seniors Georg Christian Kindt

r
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zusammentrat. Ein sorgf&ltig vorbereiteter Statuten-Entwurf wurde
nach kurzer Beratung angenommen, und der Verein konnte seine
regelm&ssige Thfttigkeit am 12. Dezember beginnen. Jene Statuten
— sie gelten in allem Wesentlichen noch heute — gingen yon vier
Grundgedanken aus:

a) Zusammenfassung der verschiedenen Zweige der Natur-
wissenschaften,

b) Teilnahme weiter Ereise der Bevfllkerung,

c) gemeinnfitzige Thfttigkeit des Vereins,

d) Ausdehnung der Forscherth&tigkeit des Vereines auf den
ganzen deutschen Nordwesten.

Wohl geziemt es sich heute, die Frage aufzuwerfen, ob diese
Gedanken sich bew&hrt haben, und ich freue mich, die Frage mit
einem freudigen Ja beantworten zu kdnnen.

Die Zusammenfassung der verschiedenen Zweige der Natur-
wissenschaften, die Yermeidung der Zerklttftung in Sektionen sind
f(ir einen lokalen Verein notwendig. Der Chemiker, der Mineralogy
besitzen ausser ihren Zeitschriften Jeder seine nationale oder gar
internationale Vereinigung, in deren Yersammlungen und Ver-
Offentlichungen er Yerstftndnis fiir seine strengwissenschaftiichen

Studien, Belehrung und FOrderung durch die Studien der Fach-
genossen findet. Aber schon provinziale Yereinigungen wollen

nicht recht gedeihen, wenn sie sich auf ein Fach beschr&nken.

Eine ostfriesische botanische Gesellschaft , ein hannoverscher
physikalischer Yerein warden, wie die Erfahrung zeigt, nur geringe
Aussicht auf gedeihliche Blflte besitzen. Yollends wird ein lokaler

Yerein fttr die grosse Beschrftnkung, welche der enge Raum des
einzelnen Ortes oder Gaues ihr auferlegt, Ausgleichung darin
suchen mttssen, dass er seine Thfttigkeit auf die verschiedenen

Zweige der Wissenschaft ausdehnt. Auf diese Weise wird er

dem Laien wie dem Spezialforscher die Mdglichkeit gewfthren, die

Fortschritte der gesamten Wissenschaften zu verfolgen, er wird
den Letzteren verhindem, zum einseitigen Spezialisten herabzu-
sinken. Wfthrend die nationalen aber fachmftssigen Vereinigungen
nur selten tagen kdnnen und daher mit Notwendigkeit zur Ver-
dffentlichung der erlangten Resultate auf dem schriftlichen Wege
hindrftngen, gewfthren die lokalen Gesellschaften die M6glichkeit

hftufiger pers&nlicher Berflhrung, in welcher durch Rede und Gegen-
rede, durch ErOrterung neuer Untersuchungsmethoden, durch Mit-

teilung gewonnener Resultate der Forscher selbst neue Gesichts-

punkte gewinnen, zu erneuerter Durcharbeitung des Gegenstandes
angeregt werden kann, wfthrend der HOrer unter alien Umst&nden
reichen Gewinn erntet.

Aber auch der zweite Grundgedanke unserer Statuten, die

Teilnahme der Laien an den Bestrebungen des Vereines, hat sich

bewahrt. Legt sie auch den Vortragenden mancherlei Schranken
auf, so flihrt sie doch durch dieBerQhrung mit dem unablftssig fluten-

den Strome des praktischen Lebens dem Vereine stets neue Lebens-
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loft zu. In dieser Hinsicht ist auch die regelm&ssige Bericht-

eretattang fiber die Sitzungen tlberaus wichtig geworden and wird
gewiss auch in der Zukunft nicht zu entbehren sein.

Auf seine gemeinnfttzige Thfttigkeit aber darf unser Verein
wohl mit wirklicher Befriedigung zurflckblicken. Nichts far una
selbst, alles ftir unsere Stadt und den deutscben Nordwesten ist

stets der Wahlspruch gewesen, welchem wir gefolgt sind. Ftlr die

Pflege der Stadtbibliothek und unserer stftdtischen Sammlungen fQr

Naturgeschicbte und Ethnographie, filr die Herziebung der Moor-
versuchsstation, fUr die Erforschung des deutschen Nordwestens und
die Zuwendungen an die Bibliotheken der hdheren Schulen dieses

Gebietes sind unsere Mittel verwendet worden.
Die Ausdebnung unserer erforschenden Thfttigkeit auf den

ganzen deutschen Nordwesten, yon der Elbe bis zur holl&ndischen

Grenze, vom Fusse der Hilgel bis zum Meere, ist nicht allein durch
die natilrliche Begrenzung dieses Gebietes, sondern auch den
Gedanken bedingt worden, dass Bremen der natttrliche Mittelpunkt

desselben ist, dass zu den Beziehungen des Handels die geistigen

Bande hinzutreten mttssen. Reichere FrQchte auf diesem Felde
werden freilich erst unsere Nachfolger zu ernten vermdgen.

Um alle diese Bestrebungen durchfQhren zu kttnnen, haben
wir unser kleines Kapital angesammelt, haben wir um Stiftungen

und Kapitalschenkungen gebeten und bitten auch ftir die Zukunft
darum. Wir hoffen, dass der weite freie Blick, welcher die Kauf-
mannschaft der Hansestftdte von jeher ausgezeichnet hat, auch ferner

unserm Vereine zu gute kommen wird.

Unsere 25jfthrige Thfttigkeit ist in voller Obereinstimmung
mit der gesamten Richtung des Lebens in unserer kleinen Republik
ansgeUbt worden, welche die meisten Fortschritte von der Thfttig-

keit und Initiative ihrer Bf&rger erwartet, wfthrend die Thfttigkeit

der Beh&rden meist erst spftter fdrdernd, regelnd und abschliessend

hinzutritt

Verehrte Anwesende! Sie haben vor wenigen Tagen unsere
Festschrift erhalten, in welcher ein RUckblick auf unsere Thfttigkeit

gegeben ist Dies fiberhebt mich der Mlihe, hier auf Einzelheiten

n&her einzugehen. Niemand wird von einem Vereine, wie dem
on8erigen, glftnzende Entdeckungen, tiefe Forschungen, die Ent-
wickelung fruchtbarer Gedanken erwarten und verlangen. Ein
Verein vermag nicht scharfblickende Naturforscher heranzubilden

;

auch ist er nicht im stande, eine hohe Blfite geistigen Lebens fQr
einen Ort zu schaffen, wie dieselbe im Anfange unseres Jahrhunderts
in unserer Stadt sich entfaltete. Niemals ist ja die Blilte und der
Fortechritt der Wissenschaft dauernd an eine einzelne Stadt oder
auch nur an eine einzelne Nation gefesselt gewesen. Wohl aber
vermag eine Vereinigung die vorhandenen Erftfte zu sammeln und
^or Vereinsamung zu bewahren, ihnen die unentbehrlichen HQlfs-
mittel zum Studium zuzuf&hren und sie zu unablftssiger Thfttigkeit
zu ermuntern ; sie vermag das Gold der Wissenschaft in die Scheide-
mttnze des tftglichen Lebens auszuprftgen nnd dieses Leben zu
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durchtr&nken mit dem uners&ttlichen Durste nach Erkenntnis der

Wahrheit, welcher iiber alle Machte der Finsternis siegen wird.

Es ist mir eine ehrenvolle Pflicht, der treuen hingebenden

Arbeit zu gedenken, welche geleistet worden ist in unsern 448

Versammlungen, in der Abfassung und Herausgabe unserer zehn

Bftnde Abhandlungen und der anderen Vereinsschriften, in den von

uns organisierten Vortragen, in der Leitang unseres Schriftenaus-

tansches und des Verkehres mit den auswartigen Mitgliedern, in

der finanziellen Verwaltung unseres Vereines sowohl als der Moor-

Versuchsstation, in der Revision der Jahresrechnungen, in der Auf-

stellung und Unterhaltung der Wettersaule am Bischofsthore, in

den Beobachtungen auf dem Leuchtschiff „Weseru und den zahl-

reichen Einzelarbeiten, welche das geistige Leben unserer Stadt

von unserem Kreise verlangt hat. Dank, herzlichen Dank spreche

ich Allen aus, welche an unserer Aufgabe mitgearbeitet oder unsere

finanziellen Krafte gest&rkt haben. Mit Wehmut gedenke ich der

Manner, welche bereits von uns geschieden sind, besonders unserer

beiden ersten Vorsitzenden Georg Christian Kindt und Dr.

Oustav Woldemar Focke, unserer Ehrenmitglieder Eduard
Mohr, Johann Georg Kohl, Dr. Eduard Lorent und

Professor Heinrich Ferdinand Scherk, unsers langjahrigen

Vorstandsmitgliedes Inspektor Leonhardt und unseres hoch-

begabten jungen Freundes Dr. Friedrich BrtLggemann.
Allen denen, welche zur Erreichung unserer Ziele mitgewirkt

haben, zu danken, die Verstorbenen zu ehren, die Lebenden

aber um fernere freudige Mitwirkung zu ersuchen, ist der schonste

Teil der Aufgabe, welche mir, als dem Vorsitzenden unseres Vereines,

heute zu erftillen obliegt!

Unsere werten Gaste aber begriisse ich bei diesem Vereins-

feste mit dem Worte:

Freut Euch des ernsten Seins,

Each des heitern Spieles,

Kein Lebendiges ist Eins,
Immer ist'e ein Vieles.

Der Schriftftihrer, Herr Dr. W. M ii 11 e r - E r z b a c h berichtete

sodann fiber die eingegangenen BegrQssungen. Er verlass zunachst

das nachstehende Schreiben der Hohen Senats-Kommission fur die

stadtischen Sammlungen fiir Naturgeschichte fttr Ethnographie, so-

wie die Telegramme des zufallig auf einer Reise abwesenden Stadt-

bibliothekars Herrn Dr. Bulthaupt und des Realgymnasiums zu

Tegesack.

Senatskommi88ion fiir die stadt. Sammlungen.
Bremen, den 16. November 1889.

Wenn der Naturtoissenschafttiche Verein hcute auf eine fmf-
undzwcmsngjakrige Thatigkeit surtiekblickt, so wird die Zustimmwuj,

welche ihm wakrend dieser Zeit fiir sein Wirken nicht nur in unserer
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Stadt, sondern auch iiber diesen Kreis hinaus zu Teil geworden ist,

ihm den besten Beiveis dafiir liefern, dass seine Bestrebungen nicht

vergeblich gewesen sind.

Der Verein ist stets dafiir eingetreten, wenn es gait, natur-

wissenschaftliches Interesse zu erwecken und naturwissenschaftliehe

Studien zu fordern. Das Bewustsein, fur eine gute Sache erfolgreich

gewirht zu haben, wird ihm an dem heutigen Tage den besten Lohn
fur seine Arbeit gewdkren. Demungeachtet mochte ich in meiner

Eiginschaft als vom Senate berufener Inspehtor der stddtischen

Sammlungen fiir Naturgeschichte und Ethnographie den heutigen

Ehrentag des Vereins nicht voriibergehen zu lassen, ohne neben der

Uebermittelung meiner herzlichen Gluckwiinscfie, insbesondere auch

meine dankbare Anerkennung dafiir auszusprechen, dass der Verein

on den Bestrebungen unserer stddtischen Sammlungen, in wissen-

schaftlicher und populdrer Weise die naturwissenschaftliehe BUdung
in unserer Stadt zu heben, stets toarmen Anteil genommen hat und
immer bereit gewesen ist, diese Bestrebungen in nachdriicJclicher

Weise zu unterstiitzen. Es ist dies nicht allein daraus ersichtlich,

dass der Verein dem stddtischen Museum eine grosse Anzahl oft

sehr wertvollcr Geschenke uberwiesen hat, sondern auch ganz vor-

nehndich daraus, dass er durch die Gewdhrung von Mitteln

fur die Anstellung von Assistenten eine umfangreichere wissenschaft-

liehe Durcharbeitung der Sammlungen ermoglicht hat, eine Aufgabe,
Me auch durch die reichen litterarischen Hulfsmittel des Vereins

wesentlich erleichtert wird.

Mit dem herzlichen Danke fiir dasjenige, was bisher geleistet

ist, verbinde ich die besten WiinscJie fiir eine gedeihliche Wetter-

entwickelung Ihres Vereines.

Die Senatskommission

fiir die stddtischen Sammlungen fiir

Naturgeschichte und Ethnographie
gez. Barkhausen*

Gluckwunsch-Telegramm des Herm Stadtbibliothekares.

Den langjdhrigen Kommanditisten der Stadtbibliothek , den

naturwissenschaftlichen Verein, begliicJcwiinscht herzlich

Dr. Bulthaupt.

Das RecUgymnasium zu Vegesack telegraphierte:

Freudige Grusse zur heutigen Jubelfeier des Vereins mit dem
Wunsche fernerer schoner Erfolge seiner vielseitigen Bestrebungen
sendet Das Realgymnasium zu Vegesack.

Die Begrttssungsschreiben and Telegramme waren seitens aus-

wftrtiger Vereine und Mitglieder in bo grosser Anzahl eingegangen,
dass fiber dieselben zun&cbst nur zusammenfassend berichtet werden
konnte. Um alien Glttckwtinschenden unsern Dank aussprechen zu
kdnnen, stellen wir deren Namen in der Anlage 1 und 2 zu diesem
Berichte zusammen.
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In alien Begriissungen sprachen sich Anerkennung der

Leistnngen des Yereines und herzliche Wtinsche far dessen ferneres

Gedeihen aus. Da es nicht mdglich ist, alle Znschriften zum Ab-

drucke zu bringen, so erlauben wir uns, nachstehend einige wenige

herauszugreifen.

Acadtmie royale des sciences, des lettres et des beaux arts

de Belgique. Bruxelles.

Bruacelles, k 14. Oktobrc 1889.

Monsieur le President:

tPai eu Vhonneur de porter a la connaissance de la classe des

Sciences de VAcademie que le „Naturwissenschaftticher Verein* de

Brcme celebrera le 16. Novembre prochain son vingt-cinquieme am-
versaire. La classe mya charge de vous adrcsser des felicitations w
sujet de cet evenement, et de vous dire en meme temps qu'elle fotf

des voeux bien sinceres pour Voire institution.

VcuiUez agreer. Monsieur le President, Vexpression de mes sen-

timents les plus distingues.

Le secretaire perpStuel de VAcademie.

gez. J. IAagre.

Telegramm der Direktion des hamburgischen botanischen

Museums.

Moge der naturwissenschaftliche Verein zu Bretnen, trie in

den verflossenen 25 Jahren auch fernerhin eine Stdtte wahrer

Wissenschaft bleiben! In diesem Sirme dem Verein ein Vivaij

floreat, crescat!

Sadebeck*

Nordbohmiseher Exkursions-Klub.

B6hm. Leipa, 10. November 1889.

An den geehrten Vorstand des naturtoissenschaftichen Vereins

in Bremen.

Die freundliche Einladung sur Ftier des 25. Jahrestages dar

Qrundung Ihres Vereines hat den Ausschuss unseres Klubs bd

seiner Sitzung am 24. OTctober 1889 sehr angenehm beruhrt.

Wohl ist infolge der weiten Entftrnung und der rauhen Jakres-

zeit eine personliche Begegnung ausgeschlossen ; da/iir wird unser

Ausschuss an dem Feste im Oeiste teilnehmen.

Ist schon im Familienleben die Feier der silbernen HochzeUr

fur ihre Glieder ein Freudentag
}
um so mehr ist dies im Verems-

leben der FaU
7
da ja in vielen Vereinen gar oft zernagende Element*

vorkommen, die den langen Bestand derselben und mogen sie nock

so ecUe und hohe Zwecke verfolgen, in Frage stetten.
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Datum bringt der gefertigte Varstand im Namen des Aus-
sckusses dem naturwissenschaftlichen Verein zu Bremen zu seinem
25jdkrigen Bestande ein ^Qlikhauf 1 mit dem Wunsche: Derselbe

moge auch fernerhin solche ehrende Ztitabschnitte erleben.

Mit echt deutschem Orusse

der Schriftfiihrer

:

der Obmann;
W. Heinrich. R. Walde.

Sehreiben des Sekretdrs der Royal Society zu London an
den Vorsitzenden des naturwissensehaftlichen Vereines.

Burlington House, London, W.
Nov. 8. 1889.

Dear Sir!

Your card announcing the approaching festival to be held in

celebration of your 25fo anniversary .was duly received and communi-
cated to the President and Council at their recent meeting, and al-

though we are not Me to send delegates to the meeting, you may
rest assured of the lively interest which the Royal Society takes in

the occasion. With very hearty quotings and best tvishes for the

continued success of the NaturwissenschafUicher Verein.

J have the honour to be

your very faithful servant
M. Forster.
Secretary E. 8.

Telegramm der Soci6t6 imp6riale des naturalistes de Moseou.

La society imperiale di$ naturalistes de Moseou vous trans-

met ses felicitations cordiales avec le jour ou ViUustre Verein de
Bremen entre dans le second quart de siecle de son existence.

gee. Prof. JP. A. Bredichin.

Hortus botanieus imperialis Petropolitanus.

Der Naturwissenschaftliche Verein zu Bremen hat in den funf-
undzwanzig Jahren seines Bestehens durch eine Reihe gediegener

Arbeiten nicht nur die Kunde der engeren Heimat in erfretdicJier

Weise gefordert
}
sondern auch sum Ausbau der Naturwissenschaften

in weitestem Unifange bedeutende Beitrdge zu liefern vermocht. Dass
dem Vereine auch in Zukunft tiichtige Arbeiter und reichere materielle

Mittel nie ausgehen mogen, um das wiirdig Begonnene tourdig zum
Nutzen der Heimat und der Wissenschaft weiterfiihren zu konnen,

vinschen zu diesem seinem ersten Jubelfeste die Unterzeichneten.

t*. />, , , 7
Der Direktor

Z ? Z J?" Z 9es- E v- ****• Der Konservator

ftz A B^lS?** Der Bibliothekar get. C. Winkler.

gen. F. v. Herder.

Febrw 1890. XI, 24
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Naturfor8cher-Verein in Riga.

Riga, November 1889.

An den Naturwissenschaftlichen Verein zu Bremen.

Alten Ueberlieferungen zufolge sind Bremer die Begrunder

Rigas gewesen ; jedenfalls hat schon fruher freundschaftUcher Ver-

kehr zwischen Bremen und Riga bestandtn, ja nicht wenige Rigenser

zahlen unter ihren Vorfahren solche, die aus Bremen hierher iiber-

gesiedeU sind, und diese Beziehungen haben ihre Fortsetzung ge-

funden in dem geistigen Tauschverkehr, wie er seit Jahren zwischen

dem Bremer Naturwissenscha/Uichen Verein und dem Rigaer

Naturforscher-Verein zu gegenseitiger Anregung und Forderung ge-

fiihrt wird.

Die Festesfreude uber das 25jahrige Bestehen des Bremer

Vereines findet daher auch in Riga tvarme Teilnahrne, und — sind

wir leider auch nicht in der Lage
y
einen Vertreter hinuber zu senden

— herzliche Griisse und Gluckwiinsche ruft Ihnen auch aus der

fernen Ostmark zu namens des Rigaer Naturforscher-Vereins
gez. O* Schweder,

d. z. Prases desselben.

Prof. Dr. Borgen, Wilhelmshaven.

Wilhelmshaven, 15. November 1889.

Zu meinem grossten Bedatlern am personlichen Erscheinen bei

dem 25jahrigen Stiftungsfeste des Naturwissenschaftlichen Vereins

verhindert
f

mbchte ich doch nicht versdumen, ein kleines Zeichen

meiner Hochschdtzung und Dankbarkeit fur den Verein
}
dessen Ehren-

mitglied zu sein ich die Ehre habe, zu iiberreichen und erlaube mi*

daher beifolgend Ihnen zur gutigen Uebermitttlung an den Verein

den ersten Band der erdmagnetischen Vhtersuchungen des Obser-

vatoriumSy dessen Letter ich few, und ein paar kleinere Arbeiten von

mir selber zu iibtrsenden.

Eine der schonsten Erinnerungen meines Lebens ist die an den

17. September 1870, wo mir und meinen Gefdhrten von der Polar-

expedition die hohe Ehre zu Teil wurde
}

aus den Hdnden des da-

maligen Prcisidenten, Herrn Dr. G. W. Focke, das Ehrendiplm
entgtgen nehmen zu diirfen. Es war das die erste Anerkennung

einer wissenschaftlkhen Korporation
y
welche dem damals nochjungen

Manne zu Teil wurde und habe ich dieselbe immer in dankbarem

Andenken behcdten und mit Freude das Gedeihen und FortschreUen

des Vereins beobachtet, wie ich auch stets mit Interesse seinen

Arbeiten gefolgt bin.

Ich bitte, dem Naturwissenschaftlichen Verein meinen herzlichsten

GUiekwunsch zu seinem heutigen Ehrentage und die besten Wunsche

fur sein ferneres Gedeihen tibermitteln zu wollen und bleibe wit

herzUchem Gruss und vorzuglichskr Hochachtung
Ihr ganz ergebenster

gez. Dr. C. B&rgen.
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Herr Gymnasiallehrer Dr. Eggers zu Norden (Ostfriesland)

telegraphierte:

Bern Vereine die herzlichsten Gliickwimsche in dankbarer An-
erhennung fiir Erforschung ostfriesischer Landeskunde.

Kiederrheinische Gesellsehaft fiir Natur- und Heilkunde.

Bonn, 13. November 1889.

An den Vorstand des naturwissenschaftlichen Vereins inBremen.

"Die am ndchsten Sonnabend stattfindende Jubelfeier des natur-

wissenschaftlichen Vereines giebt mir tvillkommene Gelegenheit dem-
stlben meine herzUchen Wunsche fiir sein Bliihen und Gedeihen dar-

eubringen. Gerne und mit Dankbarkeit denke ich zuruck an die vielen

lehrreichen Stunden, die zu geniessen mir an so manchem Vereins-

abende vergonnt tear. Auch aus der Ferne habe ich das thatige

und erfolgreiche Leben des Vereins ununterbrochen mit lebhafter An-
ieUnahme verfolgt und rechne es mir zur hohen Ehre an, dass der

Verein mir die Auszeichnung vcrliehen hat, mich zu seinen korre-

spondierenden Mitglkdern zu zahlen. Moge derselbe auch weiterhin

unter seiner vortrefflichen Leitung das Wissen mehren und in segens-

reicher Weise ausbreiten. Mtinen eigenen Gliicktcunschen gestatte

ich mir auch noch diejenigen der naturwissenschaftlichen Sektion der

Hesigen niederrheinischen Gesellsehaft fiir Natur- und Heilkunde

linzuzvfiigen, welche an Ihrem Jubelfeste den freudigen Anttil nimmt,
der aus den gleichen Bsstrebungtn beider Vereine erwdchst. Der
Beginn des akademischen Semesters und die weite Entfernung moge
es entschuldigen, dass unsere niederrheinische Gesellsehaft sich auf
diesen schrifttichen Ausdruck ihrer guten Wunsche beschranken

musste.

In vorziiglicher Hochachtung
gee. Prof. Dr. Hubert Ludwig,

z. Z. Direktor der naturwissenschaftl. Sektion

d. niederrhein. Gesellsch. fiir Natur- u. Heilkunde.

Herr Professor Dr. Mobius in Berlin.

Berlin, den 18. November 1889.

Bern Naturwissenschaftlichen Verein zu Bremen spreche ich

fur die mir erwiesene Auszeichnung, mich am 16. November bei der

Ftier seines 25jahrigen Bestehcns zu seinem Ehrenmitgliede zu er-

ntnnen, den warmsten Dank aus.

Es ist mir eine ganz btsondere Freude, Mitglied des Natur-

mssenschofUichen Vereins der ruhrigen Schwesterstadt von Hamburg zu
sein, wo ich fimfzehn gliickUche Jahre arbeitete und die ausgezeichneten

Eigenschaften der Hanseaten kennen und schdtzen lernte.
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Mit Interesse habe ich die Vorgeschickte und Oeschichte des

Vereins in der mir giitig iibersandten Festschrift gelesen. Von den

abgebildeten verstorbenen Mitgliedern warm mir der freundliche

Kindt und der Mikroshopiher Focke personlich bekannt.

Es mrd mir stets zur Ehre und Freude gereichen
y
wenn mir

die geschdtzten Mitglieder des Vereins Gelegenheit geben
}
%hnen irgend

einen Dienst zu erweisen.

Mit dem Wunsche eines gedeiMichen und gliicklichen Zusammen-
wirkens aller seiner Mitglieder zeichne ich

hochachtungsvoU
gez. K. M6biu8,

E. M. d. N. V. z. B.

Herr Geh. Hofrat Prof. Dr. Fr. Nobbe in Tharand richtete

an den Vorsitzenden folgenden Brief:

Tharand, 14. November 1889.

Hockverehrter Herr Professor 1

Genehmigen Sie meine innigsten Gliickwunsche zur 25. Jahres-

feier des Bestehens des Naturwissenschaf(lichen Vereins!

Wir ^Bremer im Auslande" diirfen stolz sein aufeine Schopfung,

welche von berufenen Krdften getragen, dem wissenschoftlichen Rufe

der unvergesslichen
y

teuren Vaterstadt so wirksam gedient hat md
dient!

Moge die liberate Munificenz seiner Mitbiirger mehr und mehr

auch den Naturwissenschaftlichen Verein in den Stand setzen, seine

bedeutsamen gemeinniitzigen Bestrebungen immer weiter auszubreiten.

Mit schmerzlichem Bedauern sehe ich mich durch Berufspflichten

von der Teilnahme an der Feier, der ich den schonsten Verlauf

von H*rzen wunsche, zuriickgehalten und dadttrch an dem personlichen

Ausdruck des warmen Dankes fiir die aus diesem Anlass mir giitig

zugedachte Ehrenbezeugung behindert. —
Die verehrungsvollsten Grilsse an Sie und die Herren FesU

genossen !

Ihr treu ergebener
F. Nobbe.

Telegramm des Herrn Apothekers Ruge in Neuhaus a. d. Oste.

Personlich verhindert sendet den vereinten Festgenossen beste

Grii<se und Wunsche fur ftrneres Gedeihen des Vereines nebst

Dank fiir das empfangene Bild meines hochverehrten Lehrers Georg

Christian Kindt.

An dem Festabend folgten auf die Vorlage dieser Schreiben

und Telegramme die Begriissung durch Vertreter befreundeter

Gesellschaften. Herr Professor Dr. P. Ascherson aus Berlin

vertrat dabei die Gesellschaft naturforschender Freunde, sowie den
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Brandenburgischen botanischen Verein, Herr Dr. W. W o 1 k e n -

hauer die biesige geographische Gesellschaft, Herr Friedrich
Borcherding die Soci6te zoologique de France, Herr Dr.
R ti 8 1 aus Hannover die naturhistorische Gesellschaft zu Hannover
and Herr Professor Dr. Krause aus Oldenburg den dortigen

naturwissenschaftlichen Verein. Der Vorsitzende, Herr Professor

Buchenau, erwiderte jedesmal mit einigen Dankesworten. —
Es wird am Platze sein, den Wortlaut der Adressen, welche die

Herren Professor Dr. Ascherson und Prof. Dr. E r a u s e ilber-

reichten, nachstehend mitzuteilen

:

Die Gesellschaft Naturforsehender Freunde in Berlin

rtimmt warmen Anteil an der Ftier des funfundzwanziojahrigen Be-
stehens des Naturwissenscho/tlichen Vereins zu Bremen.

Die atte Hansasiadt an der Weser ist nicht bloss ein Muster
deutschen kaufmdnnischen Vntemehmungsgeistes ; sie hat auch in der

Geschichte der Naturwissenschaften einen guten Rlang.

Manner wie Olbers und Treviranus waren ihre Sohne. Ihnen
sind vide Mitglieder des seit fun/undzwanzig Jahren thdtigen Natur-
unssenschofttichcn Vereins in reiner Liebe zur Wissenschaft gefolgt

und haben nicht nur die Kenninis der Natur in ihrer Stadt und
im ganzen nordwestdeutschen Tieflande segensreich gefordert, sondern

auch verschiedene Zweige der Naturmssenschaft in ausgezeichneter

Weise bereichert. Dafur sprechen wir Berliner Freunde der Natur-

wissenschaft unsern Bremenser naturforschenden Freunden den

wdrmsten Dank aus und bringen ihnen die herzlichsten Gluchwiinsche

fur ferneres Bluhen und Gedeihen ihres Vereines dar. Wir thuen

dies mit ganz besondcrtr Frcude
}
weil sich unsere gcgenseitigen Be-

ziehungen nicht auf den Austausch von Schriften beschranhen, sondern

seit vielen Jahren durch pcrsonlichen Verkehr von Mitgliedern beider

Vereine inniger undfreundschaftlicher geworden sind, und wir hegen

die frohe Zuversicht
y
dass dieser uissenschaftliche und freundschafU

Uche Verhehr der beiden Gesellschaften bis in die fernsten Zeiten

ihres Bestehens fortdauern und zur gegenseitigen Forderung ihrer

Zwecke dienen wird.

Berlin, den 15. November 1889.

get. K. Mfibius. gtz. L. Kny. gee. Dames.
gez. F. E. Schulze. gez. Hartmann. gez. Schwendener.

gez. Beyrich. gez. v. Martens. gez. Waldeyer.
gee. Ewald. gez. JP. Ascherson. gez. F. Hilgendorf.

Botanischer Verein der Provinz Brandenburg zu Berlin.

Berlin, den 16. November 1889.

Unter den zahlreichen gelehrten und gemeinnutzigen Korper-

schaften, welche heute mit Ihnen den Tag feiern}
an welchem vor

einem Vierteljahrhundert der Naturwissenschaftliche Verein
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zu Bremen begrundet wurde, gestattet sich auch der Botanische
Verein der I*rovinz Brandenburg seinen herzlichcn GUkk-

wunsch darzubringen. Hat dock der Bremer Verein die Er/orschung

der gesamten NaturverhdUmsse des nordwestdeuischen Tieflandes zu

seiner besonderen Aufgabe gemacht, und da unsere OeseUschaft ihre

Thdtigkeit auch auf dim nordlichen ebenen Teil der Proving Sachm
erstreckty grenzen unsere speziellen Arbeitsfelder unmittelbar an m-
under. Aber auch abgesehen von dieser rdumlichen JSachbarschaft

sind wir sett Dezennien gewohnt
}
mit den Fachgenossen in Bremen

und Umgegend gemeinschafUich in innigem Einverstandmsse unsere*

urissenschaftlichen Zielen zuzustreben.

Es kann nicht unsere Aufgabe sein, der umfassenden Thatig-

heit gerecht bu werden, tcekhe Sie auf dem Oebiete der gesamten

Natunoissenschaften durch zahlreiche wertvolle Originalarbeiten und

in neuerer Zeit auch durch gewissenhafte Verzeichnung der LUteratur

iiber Landeshunde des nordwesilichen Deutschlands entfaltet haben.

Moge es uns nur erlaubt sein, darauf hinzuweisen, doss die hervor-

ragendsten Vertrtter unserer Fachwissenschaft in Ihrem Kreise seit

langen Jahren Mitglieder unseres Vereines sind und unsere Vet-

offentlichungen mit toertvoUen Beitragen bereichert haben. Vmgekehrt

haben sich manche unserer mdrkischen Botaniker an einzelnen in

den Schriften Ihres Vereines erschienenen Arbeiten beteiligt. Wir meinen

vor alien die Bearbeitung der Rutenberg'schen Pflanzen, des teuer er-

hauften NacMasses Ihres zu fruh als Opfer seines Forschungseifers

ge/aUenenenjugendlichen Landsmannes, dessenQeddchtnis in IhrerMitte

auch durch die grossmiitige Stiftung seines Voters fur ewige Zeiten

gesichert isL Diese vielfachen personlichen Beziehungen und die Ge-

meinschaft der Ziele bewirken, doss wir die unsere Fachwissenschaft

betreffenden Arbeiten in Ihren Vet'offentlichungen mit ganz besonderm

Interesse verfolgen, Arbeiten, welche sehr havfig auch auf unsere

Aufgaben helles Licht werfen, und denen wir die wertvollsten und

wirksamsten Anregungen verdanken.

Moge es uns vergonnt sew, in der geschilderten Weise nock

lange mit unseren Fachgenossen und Freunden im Bremer Verein

weiter zu toirken
}
und moge sich ein gleich inniges und forderUchis

Verhaltnis auf unsere Nachkommen vererben.

Der Vorstand

des botanischen Vereins der Provinz Brandenburg.

get. jP. Magnus. gez. Oarcke. get. GUrke.
gez. Wittmack. gez. i*. Ascherson. gez. E. Koehne.

gez. Winkler.

Naturwissenschaftlicher Verein zu Oldenburg.

Oldenburg* den 16. November 1889.

Dem Naturwissenschaftlichen Verein zu Bremen sendet zur

Feier semes funfundzwanzigjdhrigen Bestehens mit dem Ausdruek
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hoher Anerkennung seiner mannigfattigen Verdienste und tnit dem
Wunsche fernerer gedeihlicher Wirksamkeit die besten Griisse

der Natururissenschaftliche Verein zu Oldenburg.

Der Vorstand:
gee. Dr. B. Qreve

%
get. Dr. Fr. Heincke.

Voreiteender. ScbriftfQhrer.

Herr Dr. L. H&pke verktindigte nun (in Vertretung des
zweiten Vorsitzenden, Herrn Dr. W. 0. Focke, welcher leider

durch einen Trauerfall in der Familie von der Teilnahme an der
Feier zurtickgehalten worden war) die Ernennung einiger Ehren-
und korrespondierenden Mitglieder, durch welche der Verein sich

selbst an seinem Festtage am meisten zu ehren gedachte.

Es warden gewahlt zu Ehrenxnitgliedern die Herren:

1) Professor Dr. P. Ascherson, Berlin;

2) Professor Dr. E. Ehlers, Gdttingen;

3) Oeheimrat Prof. Dr. K. Kraut in Hannover;
4) Akademiker C. J. Maximowicz, Petersburg;

5) Baron Dr. Ferd. von Mil Her, Melbourne;

6) Professor Dr. K. Mflbius, Berlin;

7) Geh. Admiralitatsrat Prof. Dr. G. Neumayer, Hamburg;
8) Geh. Hofrat Prof. Dr. F. Nob be, Tharand;

9) Konsul Dr. E. Ocbsenius, Marburg;
10) Professor Dr. J. Urban, Berlin.

Zu korrespondierenden Mitgliedern wurden gewahlt die

Herren:

1) Apotheker G. Beckmann, Bassum;
2) Forstmeister Feye, Detmold;

3) Oberrealschullehrer Dr. F. Heincke, Oldenburg und
4) Realschullehrer Dr. F. MilHer in Varel.

Den beiden anwesenden Herren: Professor Dr. Ascherson
und Apotheker G. Beckmann wurden die Diplome durch
Herrn Dr. H&pke mit einigen herzlichen Worten tibergeben,

und nahmen sie dieselben freundlich entgegen. — Auch von den
anderen Herren sind inzwischen freundliche Zusagen der Annahme
eingegangen.

Der Vorsitzende zeigte sodann den Eingang folgender Ge-
schenke an:

1) Portr&t yon Adam Heinrich Norwich, dem Begrflnder der In-

sektenBammlung des st&dtischen Museums (Olgemalde), yon einem
ungenannten Freunde.

2) Sammlnng aller bis jetzt in der „Weser-Zeitunga erschienenen Be-
richte fiber die Sitzungen des Vereins (in vier Foliokasten) yon Prof.

Buchenau.

3) Knochen des Dronte oder Dudn (Didns ineptus L.) yon Mauritius;

gesammelt und geschenkt yon dem Ehrenmitgliede, Herrn Ralph
Cop eland zu Edinburg.
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4) Ein anf Befehl der japanischen Regiernng besonders hergestelltei

Bach, in zahlreichen bunten Bildern japanische Theaterscenen and

Gewerbthatigkeiten darstellend, von Herrn B. So del.

5) Ein Goldidol in Form eines boblen enlenahnlichen Menachenkopfea
aus einem Indianergrabe yon Sampnes-Sincelejo in den Savannen von

Bolivar, von einem ungenannten Frennde.

6) Eine Sammlung Eafer (ca. 150 Stuck) ana Casabianca (Marokko), von

Herrn Vize-Konsul H. Ficke in Casabianca.

7) 100 M. za den Kosten der Festschrift, von einem ungenannten

Frennde.*)
8) Eine Sammlung Waffen und Gerate aus Japan, von Herrn Th. Hake.

9) Eine grossere Anzahl Konigsberger Dissertationen, von Herrn Pro!

Dr. Chr. Luerssen zu Ednigsberg i. Pr.

10) Ein Exemplar des Werkes: Select extra-tropical-plants readily eligible

for industrial culture or naturalisation, von Herrn Baron Feri
von M filler zu Melbourne (als Verfasser).

11) Beobachtungen aus dem magnet!schen Observatorium der kaiserlichen

Marine zu Wilhelmshaven, vod Herrn Prof. Dr. C. B6rgen in

Wilhelmshaven.

Die Gegenstande wurden vorgelegt und kurz erlautert, den

Geschenkgebern aber der beste Dank des Vereines abgestattet —
Allen Instituten, Vereinen and Freunden, welche

uns an unserm Feste durch Begrtissungen, GlQck-
wtinsche oder Geschenke erfreut haben, spricht der

Vorstand hierdurch Namens des Vereines den herz-
lichsten Dank aus*

An dem Festabende ergriff nunmehr Herr Dr. W. Mtiller-

Erzbach das Wort zu dem angezeigten Vortrage „fiber dasGe-

wicht der Sonne", welcher in diesem Hefte unserer Abhandlungen

verOffentlicht werden wird. Nach Beendigung dieses Yortrages

sprach Herr Direktor Dr. Schauinsland „ttber eine altgermanische

Bestattungsweise". Der wesentliche Inhalt dieser Mitteilung wird eben-

falls im Anschluss an unsern Bericht wiedergegeben werden. Der

Redner schloss mit dem Ausdrucke des Bedauerns, dass die far prft-

historische Funde verfttgbaren R&ume der stadtischen Sammlungen
den neuen Erwerbungen nur eine sehr unbefriedigende Unterkunfl

zu bieten verm5gen.
Ankntipfend an diese letzten Worte teilte der Vorsitzende mit,

dass der Vorstand des Vereines beschlossen habe, zwei ihm im Laofe

des Sommers iiberwiesene Gaben yon 3000 und 1000 M. als eine

besondere „Museumsstiftung" zu belegen, von der zun&chst die

Zinsen, im Falle des Neubaues eines stadtischen Museums aber

eventuel auch das Eapital zum Besten der Sammlungen verwendet

werden sollen. **) Herr Senator Dr. B a r k h a u s e n , als Inspektor

der stadtischen Sammlungen, dankte ftir diesen neuen Beweis der

Fiirsorge, erkannte die Unzulanglichkeit der jetzigen Raume an

und sprach die Hoffnung aus, dass unsere Stadt in nicht zu ferner

Zeit dem Museum ein wtirdiges Unterkommen bereiten werde.

*) Wahrend der Festtafel erhielt der Verein von einem anderen geehrten

Jlitgliede weitere 100 M. zu diesem Zwecke.
••) Die Statuten siehe in Anlage 8.
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Was in seinen Er&ften liege, urn dieses Ziel zu erreichen, werde
er than.

Hiermit wurde die Versammlang geschlossen. Nach einer Pause
von etwa einer Viertelstunde (welche der gegenseitigen Begriissung

and der Besichtigung der aasgestellten Geschenke, Abbildangen and
Prftparate gewidmet wurde) begab sich die Gesellschaft zum Festmahle
in den grossen Saal, welcher mit Pflanzen and Vertretern besonders
charakteristischer Tierformen sehr ansprechend geschmtickt war.

Jeder Teilnehmer fand auf seinem Kouvert eine der so Qberaus
zierlichen Nachbildangen von Insekten, Spinnen a. a. Tieren, welche
in neuerer Zeit aus von Japan in den Handel gebracht werden

;

anf den die Tafel schmtickenden Pflanzen schaakelten sich eben-

solche Schmetterlinge in leachtenden Farben. An der Tafel ent-

wickelte sich bald die heiterste Stimmnng. Ernste and laanige

TrinksprQche and scherzhafte Tafellieder tragen zar Hebang der-

selben wesentlich bei ; den Hohepunkt erreichte sie aber dorch die

von dem Festkomitee eingerichtete „zweite Sitzung*, bei der eine

seltene Fttlle von Witz and Hamor aafgeboten wurde.*) Erst in

sp&ter Nachtstande and widerstrebend trennte sich die Gesellschaft.—
Der Vorstand handelt gewiss im Sinne des

ganzen Vereines, wenn er sowohl der Redaktions-
Kommission als dem Festkomitee den w&rmsten
Dank fflr ihre Bemfihangen ausspricht, durch
welche allein ein so h&chst befriedigender Verlauf
des Festes gesichert warde.

Anlage I.

Vereine etc., welche zur Feier des 25j&hrigen Bestehens

Gluckwunsche eingesandt haben.

Eoninklijk zoologisch Genootschap,**) Amsterdam; Schreiben.

Natorwiss. Verein fQr Schwaben a. Neabarg, Aagsbarg; Schr.

Gesellschaft natorforschender Freonde, Berlin; Adresse.

Botanischer Verein far die Provinz Brandenburg, Berlin; Adr.
KOnigL Preass. meteorologisches Institut, Berlin; Schr.

KOnigl. Maseam far Natarkande (zoolog. Sammlnng) Berlin; Schr.

Gesellschaft fttr Anthropologic, Ethnologie and Urgeschichte,

Berlin; Telegramm.
Gesellschaft far Erdkonde, Berlin; Schr.

Niederrhein. Verein fttr Nator- and Heilkande, Bonn; Schr.

Natorwiss. Verein der Preass. Rheinlande a. Westfalens, Bonn; Schr.

*) Ueber diesen Teil des Festes Bind eingehende Nachrichten znsammen
mit der humoriatiaoben Tischkarte and den Tafelliedern im Archive des
Tereines niedergelegt worden.

**) Diese GeseUschaft ehrte onsern Verein noch dadnrch besonders, dass

tie leinen Vorsitienden mm Ehrenmitgliede erwahlte.
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Verein fftr Naturwissenschaft, Braunschweig; T.

Vcrein fiir schlesische Insektenkunde, Breslau; Schr.

Academie royale des sciences, des lettres et des beaux arts,

Bruxelles; Schr.

Soci6t6 royale de botanique de Belgique, Bruxelles; Schr.

Society entomologique de Belgique, Bruxelles; Schr.

KonigL s&chs. meteorologisches Institut, Chemnitz; Schr.

Naturforschende Gesellschaft *) Danzig; Schr.

Pollichia, DQrkheim: T.

Naturwissenschaftliche Gesellschaft „Isis", Dresden; Schr.

Naturforschende Gesellschaft, Emden; Schr.

SenckenbergischeNaturforschende Gesellschaft, Frankfurt a./M.; Schr.

Gesellschaft von Freunden der Naturwissenschaften, Gera; Schr.

Oberhessische Gesellschaft fiir Natur- und Heilkunde, Giessen ; Schr.

Naturforschende Gesellschaft, Gdrlitz; Schr.

Naturwi8senschaftlicher Verein fiir Steiermark, Graz; T.

Verein der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg, Gflstrow; T.

Verein fttr Erdkunde, Halle; Schr.

Naturwiss. Verein fttr Sachsen und Thttringen, Halle; T.

Botanisches Museum, Hamburg; T.

Naturwissenschaftlicher Verein, Hamburg; T.

Verein fttr naturwissenschaftliche Unterhaltung, Hamburg; T.

Wetterauische Gesellschaft fur die gesamte Naturkunde, Hanau ; Schr.

Geographische Gesellschaft, Hannover; T.

Societas pro fauna et flora fennica, Helsingfors; T.

Verein fttr siebenbflrgische Landeskunde, Hermannstadt ; Schr.

Naturwissenschaftlich-medizinischer Verein, Innsbruck; Schr.

Nordbdhmischer Exkursions-Elub, B5hm. Leipa; Schr.

Verein fiir Naturkunde, Kassel; Schr.

Naturforschende Gesellschaft, Leipzig; T.

Museum Francisco-Carolinum, Linz; Schr.

Royal Society, London; Schr.

Botanische Gesellschaft, Luxemburg; T.

Gesellschaft zur Beforderung der gesamten Naturwissenschaften,

Marburg; Schr.

Soci6t6 imp6riale des naturalistes, Moskau; T.

Geographische Gesellschaft, MOnchen; Schr.

Naturhistorische Gesellschaft, NQrnberg; Schr.

Naturwissenschaftlicher Verein, Oldenburg; Adresse.

Naturwissenschaftlicher Verein, Osnabriick; T.

Soci6t6 zoologique de France, Paris; Schr.

Naturhi8torischer Verein, Passau; Schr.

Eaiserl. botanischer Garten, St. Petersburg; Adresse.

Geologisches Eomitee, St. Petersburg; T.

Verein der Naturfreunde, Reichenberg ; Schr,

Naturforscher-Verein, Riga; Schr.

*) Dieee GeseUschaft ehrte nnsern Verein noch dadurch bwondew, dssi

tie seinen Vorsitzenden zum korrespondierenden Mitgliede erw&hlte.
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Verein fttrvaterl&ndischeNaturkunde in Wtlrttemberg, Stuttgart ; Schr.

Wttrttembergischer Verein for Handelsgeographie, Stuttgart; Schr.

ProvinciaalGenootschaap vanEunsten enWetenschapen, Utrecht; Schr.

Lehrer-Eollegium des Realgymnasiums zu Vegesack; T.

Geologische Reichsanstalt, Wien; Schr.

E. E. zoologisch-botanische Gesellschaft, Wien; T.

Nassauischer Verein fttr Naturkunde, Wiesbaden; Schr.

Physikalisch-medizinische Gesellschaft, WQrzburg; T.

Anlage II.

Verzeichnis derjenigen auaw&rtigen Mltglieder, welche dem natur-

wissenschaftllchen Vereine zu seinem 25j2Uirigen Stiftungsfeste

Grusse gesandt haben.

Prof. Dr. Blasius, Braunschweig (zugleich im Auftrage der

Herren Pastor W. Bertram, Dr. R. Blasius, V. von
Eoch und F. A. Werner daselbst); Schr.

Otto Bdckeler, Apotheker Dugend, Direktor Thyen
und Dr. Fr. Mttller, Varel; T.

Prof. Dr. C. Bflrgen, Wilhelmshaven ; Schr.

Oberfor8tmei8ter Dr. Borggreve, Mtinden; Schr.

Dr. C. Brunnemann, Posen; Schr.

Gymnasiallehrer Dr. Eggers, Norden; T.

Prof. Dr. Ehlers, Gdttingen; Schr.

Oberforstmeister Feye, Detmold; Schr.

Dr. Eberhard Focke, Freiburg i. Br.; T.

Prof. Dr. W. Hess, Hannover; Schr.

Dr. Fr. Heine ke, Oldenburg; T.

Navigationslehrer C. Jtilfs, Elsfleth; Schr.

Geheimrat Prof. Dr. Eraut, Hannover; Schr.

Prof. Dr. G. Laube, Prag; Schr.

Prof. Dr. H. Ludwig, Bonn; Schr.

Prof. Dr. Chr. Luerssen, Ednigsberg i./Pr.; Schr.

Realschullehrer Dr. Hupe, Papenburg; T.

Dozent Dr. Elockmann, Clausthal; T.

Akademiker C. J. M a x im o w i c z , St. Petersburg ; Schr.

Prof. Dr. E. Mdbius, Berlin; Schr.

Apotheker G. Mollmann, Quakenbriick ; Schr.

Baron Ferd. von M tiller, Melbourne; Schr.

Realschullehrer Dr. Fr. Mttller, Varel; Schr.

Geh. Admiralit&tsrat Dr. Neumayer, Hamburg; Schr.

Geh. Hofrat Prof. Dr. Nobbe, Tharand; Schr. u. T.

Eonsul a. D. Dr. E. Ochsenius, Marburg; Schr.

Assistent Dr. L. Plate, Marburg; T.

Eaiserl. Generalkonsul Hofrat Gerh. Rohlfs, Godesberg; T.

Apotheker W. H. Ruge, Neuhaus a. d. Oste. T.

Lehrer H. Schtttte, Brake a. d. W. Schr.

Rektor F. Sickmann, Iburg. Schr.

Prof. Dr. J. Urban, Berlin. Schr,
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Landtagsabgeordn. F. Wattenberg, Rotenburg a. d.W. ; Schr.

Direktor C. F. W i e p k e n , Oldenburg. T.

Dr. phil. C. Zimmermann, Hameln. T.

Anlage III.

Stiftung fur das st&dtische Museum.

§1.
Dem Naturwissenschaftlichen Yereine zu Bremen sind am

3. Mai 1889 von K. Th. M. mit dem Motto : „Mit Dank zu Gott"

3000 Mark und im September 1889 von F. A. E. 1000 Mark als

erste Bausteine eines neuen st&dtischen Museums gestiftet worden.

Von den Zinsen ist j&hrlich wenigstens Ya % des jeweiligen Kapitals

zu demselben zu schlagen, der Rest der Zinsen ist zur Pflege und

Fortfiihrung der stadtischen Sammlungen Mr Naturgeschichte and

Ethnographie zu verwenden.

§2.
Das Eapital ist auf den Namen des Naturwissenschaftlichen

Vereins gegen gute Sicherheit anzulegen.

§3.
Die Verwaltung dieser Stiftung besteht aus:

1) dem Direktor der stadtischen Sammlungen,

2) einem Mitgliede des Beirates desselben und

3) einem Mitgliede des Naturwissenschaftlichen Vereines

als Rechnungsfiihrer.

Letztere beiden Mitglieder der Verwaltung werden vom Vorstande

des Naturw. Vereins erwahlt.

§4.
Gleichzeitig mit der j&hrlichen Rechnungsablage des Natur-

wissenschaftlichen Vereins ist fiber diese Stiftung Rechnung abzu-

legen. Die Revisoren derselben sind verpflichtet, neben der

Rechnung auch die vorhandenen Wertdokumente zu priifen.

§5.
Im Falle des Neubaues eines stadtischen Museums ist die

Verwaltung zur Verwendung des gesamten Kapitals fur den Neu-

bau oder dessen Ausstattung berechtigt und wiirde damit die

Stiftung erldschen.

§6.
Sollte der Naturw. Verein sich auflflsen, so wird diese Stiftung

einem anderen bremischen Institute (einem Verein oder einer Be-

hdrde) tibertragen; Kapital und Zinsen sollen aber stets denselben

Zwecken dienstbar bleiben.

Bremen, den 21. Oktober 1889.

gez. Prof. Dr. Buchenau, alsJVorsitzender des N. V.

Dr. H. Schauinsland.
Georg Wolde \ vom Vorstande am 8. Okt. 1889

Dr. Hapke J erwahlte Verwalter.
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Das Gewicht der Sonne.

Nach einem yon W. Mfiller-Erzbach bei der Feier
Tom 25j&hrigen Jnbilftum des naturwissenschaftlichen Vereins

gehaltenen Yortrage.

Der englische Privatmann Cavendish, welcher sich ganz
and mit grossem Erfolge den Wissenschaften widmete, stellte zur
Bestimmung der Dichtigkeit der Erde gegen das Ende des vorigen

Jahrhunderts einen noch heute als massgebend angesebenen Ver-
such an. #Er benutzte dabei die Methode der einige Zeit vorher
erfondenen Drehwage, indem er an einen starken zweiarmigen
Hebel beiderseits Gewichte von nngef&hr drei Zentner befestigte

nnd in gleicher H5he mit denselben einen zweiten Hebel mit ganz
kleinen Engeln anfstellte, [welcher von einem dQnnen Silberfaden

leicht drehbar getragen wnrde. Die Bewegong beider Hebel erfogte

in horizontaler Ebene, sodass sie von der Anziehungskraft der Erde
vOllig tmabhangig war. Zugleich schloss ein den leichten Hebel nm-
gebendes Glasgeh&nse den Einfluss des Lnftznges ab.! Werden
nun die grossen Engeln den kleinen genfthert, so erfahren die

letzteren eine Drehnng, and man kann schon aus der ungleichen

Ordsse dieser Drehnng die Yerschiedenheit in der Anziehnng
zwifichen den Engeln bei verschiedener Entfernnng bestimmen,
weil der Drehnngswiderstand des Fadens als Massstab dient.

Cavendish benutzte jedoch die dnrch die Drehkraft des Fadens
entstehenden Schwingnngen des leicht beweglichen Hebels, nm dnrch
die Yergleichnng desselben mit der Schwingnngszahl eines gewdhn-
lichen durch die Schwerkraft getriebenen Pendels das Verhaltnis

der Anziehnngen der Pendelkugeln nnd der Erde festznstellen.

Das Ergebnis fuhrte auf Zablen, die dnrch vielfache Beobachtnngen
in nnserem Jahrhnndert immer von nenem best&tigt sind. Ver-
gleicht man bei solchen Yersuchen die Anziehnngen der Eugeln in

verschiedenen Abst&nden, so findet man in der doppelten, dreifachen

oder ffinffachen Entfernnng eine vier, nenn oder ftlnfundzwanzig

mal geringere Anziehnng als in dem einfachen Abstande, die An-
ziehnngen sind also den Qnadraten der Entfernnng umgekehrt pro-

portional, gerade so wie von den anziehenden E5rpern ansgehend
gedachte Eraftlinien immer gr5ssere Angriffsfl&chen treffen nnd
deshalb weiter von einander abstehen. Je mebr dieser Eraftlinien

aber in einem bestimmten Flftchenstflck vereinigt sind, desto be-

trachtlicher muss ihre Wirknng sich erweisen. Denkt man sich
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bei den beschriebenen Versuchen noch die schweren Kugeln ftr

die eine Beobachtungsreihe aus Eisen, far zwei andereBeobachtungs-

reiben aber ana Schwefel and aus Platin hergestellt, ohne dass die

Grdsse der Kugeln dabei eine Verftnderung erleidet, so wflrde sich

zeigen, dass bei gleichem Abstande die Schwefelkugel eine ann&hernd

dreimal schw&chere, die Platinkngel eine dreimal st&rkere An-

ziehong austtbt als die Eisenkugel. Diese Verhftltnisse entsprechea

aber genau der Dichtigkeit jener drei Stoffe and es ergiebt sich

demnach, dass die gegenseitigen Anziehungen der Kdrper in der-

selben Entfernong nor nach ihrem Oewicbte erfolgen, ohne dass

die abrigen Eigenschaften dabei in Betracht kommen.
Wenn nan die Anziehang der Kflrper allein von ihrem G*

wichte and ihrem Abstande abh&ngig ist, so bedingen sich die

drei Grdssen : Gewicht, Abstand and Anziehang derartig onter ein-

ander, dass sich die dritte berechnen l&sst, wenn die beiden anderen

bekannt sind. Oder setzen wir an die Stelle der angenommenen
verschieden grossen Kugeln im speziellen Falle einmal die Sonne

und die Erde, ein andermal die Erde und einen yon ihr angezogeneo

schweren Kftrper, so erkennt man die Mflglichkeit onter Berflck-

sichtigong der Entfernungen aus dem Verhftltnisse der Anfciehungen

das Verhftltnis der Gewichte zu bestimmen.
Die Anziehang der Erde wird auf zweierlei Weise gemessen,

am einfachsten durch die Fallbeschleunigung, velche nach den aos-

gefahrten Messungen einen frei schwebenden Korper in einerSekunde

eine Strecke yon 4,9 Meter nach der Erde hin zurQcklegen lftsst

Die Starke der Sonnenanziehung entnehmen wir der Form und dem
Durchmesser der Erdbahn. Ohne eine solche Anziehung wflrde die

Erde nach dem Gesetze der Beharrung in gerader Linie den Raum
durchfliegen, wfthrend sie in Wirklichkeit in der uns bekannten

elliptischen fast kreis&hnlichen Form in 36574 Tagen den An-

ziehungsmittelpunkt ihres Zentralk5rpers umkreist. Man muss also

berechnen, wieviel die bewegte Erde in einer bestimmten Zeit nach

iex Sonne hin abgelenkt wird, wenn sie bei einem Abstande yon

20 Millionen Meilen an einem Tage ungefahr um einen Grad in

ihrer Bahn fortschreitet. FOr eine Minute findet man auf diese

Weise eine Ablenkung yon 10,7 Meter, wfthrend der unter dem Ein-

flusse der Erde frei fallende Korper in derselben Zeit einen Raum
yon 17 460 Meter zurflcklegt. Die Erdanziehung an ihrer Ober-

flftche ist also 1649 mal so gross als die Sonnenanziehung im Ab-

stande yon 20 Millionen Meilen. Die Schwerkraft hat ihren Aus-

gang im Mittelpunkt der Erde, der yon ihrer Oberfl&che 859 Meilen

entfernt ist, das heisst 23283 mal weniger weit als der Sonnen-

mittelpunkt yon der Erde. Da aber die Eraftabnahme nach dem
Quadrate der Abstande erfolgt, so mtisste die Anziehung der Sonne

in dem Abstande yon 20 Millionen 54 Millionen mal schw&cher

sein als die Erdanziehung oder die Schwerkraft, wenn in den

Mittelpunkten beider HimmelskOrper die Anziehungskrftfte gleich

w&ren. Thatsachlich erweist sich aber die Sonnenanziehung in dem
Abstande der Erde yon derselben nur 1649 mal schw&cher als die
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Schwerkraft an der Oberflftche der Erde. Die Abschwftchung ist

demnach 323000 mal geringer als sie sein mfisste, wenn die Sonne
pnd die Erde gleiche Anziehungskrftfte besftssen. Diese Annahme
$iner gleichen Anziehung erweist sich deshalb unmflglicb,

aber jede Schwierigkeit for die Erklftrung verscbwindet, sabald

man voraussetzt, dass die Anziehung der Sonne an sich 323000
ipal grdsser ist als diejenige der Erde in gleichem Abstande<
Bei einer solchen Gleichheit hftngen nun, wie wir gesehen haben,

die Kraftwirkungen nur yon dem Gewichte der anziehenden Massen
ab, das heisst im vorliegenden Falle die Sonnenmasse ist 323000
mal grosser als die Erdmasse. In einer verhftltnismassig einfachen

Schlussfolge kommen wir zu einem ebenso interessanten wie be-
deutungsvollen Ergebnisse.

Das gleiche Resultat lftsst sich noch auf eine zweite Art aus
der Anziehung der Erde auf den Mond ableiten. Die Rechnung
wird dabei wegen der Ahnlichkeit der in Vergleich gestellten

Wirkungen zugleich noch anschaulicher und iiberzeugender als im
ersten Falle. Die Ablenkung des Mondes yon der graden Linie

dnrch die Anziehung der Erde betrftgt Mr eine Minute 4,8 Meter
oder 27s mal weniger als die Ablenkung der Erde durch die 386
mal entferntere Sonne. Unter der Voraussetzung gleicher Krftfte am
Mittelpunkte yon Erde und Sonne miisste die letztere in dem
grOsseren Abstande eine fast 149000 mal schwftchere Wirkung
ftussern als die Erde auf den Mond. In der Wirklichkeit ist jedoch
die Anziehung der Sonne nicht schwftcher, sondern 2Vs mal starker,

also verhalten sich die Krftfte yon Erde und Sonne oder auch ihre

Gewichte wie 1 : 326000. Das Ergebnis ist fast genau das frtihere

und erhftlt durch diese Ubereinstimmung einen hOheren Grad yon
Wahrscheinlichkeit

Aus dem Massenverhftltnisse yon Sonne und Erde lftsst sich

nun das absolute Gewicht der Sonne berechnen, wenn dasjenige der
Erde bekannt ist. Das Gewicht der Erde ist zuerst durch den
oben bescbriebenen Yersuch yon Cavendish bestimmt und ihre

Dicbtigkeit dabei 57a mal so gross als die Dichtigkeit des Wassers
gefunden worden. Sorgfftltige Wiederholungen jener Yersuche unter

moglicbster Yermeidung aller durch die Beobachtung bedingten

Fehler durch mehrere Physiker gegen die Mitte unseres Jahrhunderts

f&hrten auf die dem friiher gefundenen recbt nahe liegenden

Dichtigkeitswerte 5,4 und 5,6. In abweichender Weise hat man
dann noch durch die Ablenkung eines Lotes durch einen Berg yon
bekannter Masse das Yerbftltnis der Kraftwirkungen der Erde und
des Berges ermittelt, urn daraus die Masse und Dichtigkeit der
Erde abzuleiten. Spftter benutzte man dazu yergleichende Pendel-

schwingungen, und in einer besonders leicht zu flbersehenden Ver-
suchsanordnung bat man in der letzten Zeit einen urn eine hori-

zontale Achse drehbaren zweiarmigen Hebel in Yorschlag und auch
bei Vorversuchen in Anwendung gebracbt. Derselbe trftgt an dem
lftngeren Anne ein nicht zu kleines Gewichtssttick, das durch eine

am kflrzeren Anne angebrachte Feder oder einen Gewichts-
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sag so ins Gleichgewicht gebracht ist, dass der Hebel in wage-

rechter Lage rnht. Stellt man nun tlber oder unter dem langeren

Hebelann in verschiedenen Abstftnden von dem Gewichtsstftcke erne

etwa 4000 Eilogramm schwere Bleimasse auf, so wird dadurch die

Schwere des Gewichtsst&ckes vermehrt oder vermindert, je nachdem
die Anziehung der Bleimasse mit derjenigen der Erde gleiche oder

entgegengesetzte Richtung hat. Aus der Ver&nderung der Schwere

ergiebt sich der Brachteil, welchen die Anziehung der Bleimasse yon der

Erdanziehung ansmacht, berechnet man denselben dann auf gleiche

Abstftnde yon Blei and Erdmittelpunkt, so kann man ohne weiteres

das Gewicht der Erde nach dem ans bekannten der Bleimasse ans-

drflcken and damit ist die Dichtigkeit der Erde bestimmt, weil

wir ihre Grttsse ausmessen kOnnen. Aus einer grossen Zahl solcher

and fthnlicher Versache ging nan hervor, dass die Erde 5 bis 7

mal schwerer ist als eine Wasserkugel yon gleichem Darchmesser.

Letztere bat ein Gewicht yon mehr als einer Quadrillion (1082647
Trillionen) Kilogramm, der sechsfache Betrag davon bezeichnet das

Gewicht der Erde.

Unmittelbare Vorstellungen yon solchen Zahlen sind unmdglich,

wie man sich leicht ttberzeugt. Ein Bataillon in der Kriegesst&rke

z&hlt 1000 Mann, 1000 solcher Bataillone, also eine Million, kann

man sich noch ohne Schwierigkeit yorstellen, aber geht man weiter

and denkt sich eine Million Millionen, so hat man sofort das Ge-

ftthl, dass man hier bei der Billion jedenfalls an der Grenze der

direkten Vorstellung angelangt ist. Um grOssere Zahlen anschau-

licher zu machen, muss man daher notwendiger Weise eine in-

direkte Methode in Anwendung bringen. Die Staatsschulden der

grdsseren Staaten sind bekanntlich nicht gering, aber sie gehen

doch tlber die Stufe der Billion nicht hinaus und deshalb sind selbst

solche HQlfsmittel far den yorliegenden Fall noch vttllig unzureichend.

So erschien es schliesslich noch am geeignetsten ein Mittel zu ver-

wenden, welches in fthnlicher Weise im Ratskeller benutzt wird,

um den Geldwert des alten Roseweins zu demonstrieren. Ein

Wassertropfen yon mittlerer Grdsse soil ein Gewicht yon 1
fa Gramm

besitzen, so dass 25000 derselben auf 1 Eilogramm Wasser und

25 Millionen auf 1 Eubikmeter gehen. Rechnet man in dieser

Weise weiter, so findet man, dass annfthernd der dreissigste Teil

des Meerwassers dazu gehttrt, um in Wassertropfen zerstftubt die-

jenige Zahl zu liefem, welche wir mit Quadrillion bezeicbnen und

welche den sechsten Teil vom Gewichte der Erde in Kilogramm
ausdrflckt *)

Weil die Sonne 325000 mal schwerer ist als die Erde, so

*) Anm. Das Meerwasser ist nor wenig scbwerer ah gewOhnb'chet
Wasser and enth&lt also naoh der vorstebenden Annabme in 1 Eubikmeter
25 Millionen Tropfen. Nach F. v. Ho ch s tetter betragt die Oberflacbe des

Meeres 6798000 Quadratmeilen oder bei einer mitUeren Tiefe von 3200 Meter

sein Kubikinbalt 1223000 Billionen Eubikmeter. In dieser Wassermasse finden

X sich 30,5 Quadrillionen jener Tropfen, so dass der dreissigste Teil davon far

die gewflnschte Einbeit gerade ausreioht.
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betr&gt ihr absolutes Gewicht fast 2 Quintillionen Kilogramm, und
da man ihren Kubikinhalt leicht genau ausmessen kann, so findet

man so zugleich ihre Dichtigkeit. Sie ist vier mal so leicht als

die Erde und anderthalb mal so schwer als das Wasser. Da die

Entfernung des Mondes von der Erde die halbe L&nge des Sonnen-
halbmessers nur wenig tibertrifft, so nimmt der von der Sonne ein-

genommene Raum acht Kugeln auf, deren Halbmesser dem Ab-
stande des Mondes von der Erde fast gleichkommt.

Solchen Riesenzahlen und RiesengrOssen gegenUber ist das
Bedenken und die Frage gewiss berechtigt, ob wir es hier nicht

vielleicht mit blossen Phantasiegebilden und Himgespinsten zu thun

haben, ob nicht der Mensch, eine Null im unendlichen Weltall,

mit der Ableitung solcher Resultate die Grenzen seines Erkennens
und Kttnnens weit flberschreitet? Wenn wir jedoch sehen, dass
die nach zwei ganz verschiedenen, yon einander unabh&ngigen
Methoden gewonnenen Ergebnisse yollst&ndig unter sich flberein-

stimmen, so w&chst unser Vertrauen zu einem solchen Resultate,

und wenn selbst eine grttssere Zahl unter sich unabh&ngiger Beob-
achtungsarten wie bei der Bestimmung der Entfernung yon Sonne
und Erde immer wieder auf dieselben Werte hinftthrt, so ver-

schwinden zuletzt alle ZweifeL Nur an einer Forderung ist unbe-
dingt festzuhalten, dass bei alien erst durch eine Reihe yon SchlQssen

gewonnenen Resultaten jede sich bietende Gelegenheit benutzt

werden muss, dieselben immer wieder yon neuem zu prOfen. Wird
darin nichts yers&umt, urn uns yor TrugschlOssen zu sichern, so

braucht der Forscher dann andererseits selbst vor den schwierigsten

Fragen nicht zurtlckzuschrecken, denn gerade die Geschichte der

Naturforschung lehrt mit besonderer Deutlichkeit: es wftchst der
Mensch mit seinen hdheren Zwecken. So ergab die erste kaum
beachtete Bestimmung des Sonnenabstandes durch Aristarch
960 Erdhalbmesser, ein Resultat, welches yon dem sp&teren

Richer 8, der fiber 24000 Erdhalbmesser fand, nicht ein fflnf-

undzwanzigstel ausmachte. En ekes Ableitung derselben Zahl aus
dem Yenusdurchgang wich schon nur noch urn ein Zehntel yon
seinem Yorg&nger ab, die sieben folgenden Bestimmungen unter

einander urn weniger als ein Ftozent und gegenwartig wird mit

V?oo sogar der Grenzwert for den Fehler der letzten Messungen
1 der Sonnenweite bezeichnet. Man kennt sie also ebenso genau
- wie z. B. die unmittelbar messbare Schallgeschwindigkeit und doch
wurde das Unternehmen, sie zubestimmen, zuerst fttr Gottes-

lftsterung gehalten.
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Demonstration eines Modells , welches die

Bestattungsweise in dem Urnenfriedhofe zu

Appeln erlautert, nebst einigen Bemerkungeo

iiber Urnen im allgemeinen.

Yon Direktor Dr. Schauinsland.

Hierzu Tafel 8.

Wenn die alten Egypter bei ihren Festlichkeiten frdhlich bei-

sammen sassen, so geschah es nicht selten, dass sie die ein-

balsamierten sterblichen Reste ihrer Ahnen in die heitern Fest-

r&ome bringen liessen, um sich durch deren Anblick mitten in

Freude und Frohsinn an die Verganglichkeit alles Irdischen zu er-

innern. Glanben Sie nicht, hochgeehrte Festversammlung, dass ich

ebenfalls die Absicht habe, ein Memento mori aufzustellen, wenn

ich Sie bitte, mir noch einige Augenblicke Gehdr zu schenken and

ihre Aufmerksamkeit auf einige unscheinbare Urnen zu lenken,

Totenurnen, zum Teil geftlllt mit menschlichen Gebeinen. — Nein

wir wollen an dem heutigen Jubeltage, an dem der Verein aof

eine viertelhundertjahrige Thatigkeit zarttckblicken kann, nicht

schon an das Ende seiner Tage denken, sondern ihm eine lange

gedeihliche und segensreiche Fortentwicklung wflnschen.

Viel besser behagt mir da schon die Sitte der alten Epikurter,

die mit Vorliebe ihre Gelage so einrichteten, dass sie dabei auf

die Graberstrasse schauen konnten, und die sich, wenn es ihnen

am besten mundete, ihre Laren herumreichten, aber nur in der

Absicht, um durch den Gegensatz das, was ihnen das frisch pal-

sierende Leben an GenUssen noch bot, in raffinierter Weise, gleich-

sam durch ein pikantes Gewtirz versch&rft, desto intensiverzu
geniessen.

Aber auch hieran denken Sie nicht 1 Ich m&chte Sie yielmdir

bitten, sich als Ausgangspunkt unserer kurzen Besprechung an

einen sehr liebenswtirdigen Zug des menschlichen Charakters zu

erinnern, an die rfthrende, liebevolle Sorgfalt, welche die Hinter-

bliebenen den sterblichen Resten ihrer Verstorbenen iwidmen.

Wir finden diesen Zug fast bei samtlichen Vttlkern, und mdgen sie

sonst auch noch so roh sein ! Mag derselbe nun aus einer wirk-

lichen Pietat gegen die Toten oder auch aus dem Gedanken an

ein Wiedererwachen des sterblichen Leibes, aus Aberglaube oder
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aus Furcht vor Strafe wegen eines Ubertretens dieser Sitte ent-

stammen, wie wir ihm heute begegnen, so finden wir ihn bereits

vor Jahrtausenden ausgepr&gt and selbst schon in einer Zeit, die

weit vor unserer historischen liegt. Ihm verdanken wir fast

allein die Kande vom Leben and Treiben, vom Baa and der
Gesittung jener Rassen and Vdlker, die lftngst von der irdischen

Btihne abgetreten sind, ohne irgend eine Kunde von ihrer ehe-

maligen Existenz hinterlassen zn haben.

Fast alle jene Funde von Waffen, Ger&ten und Schmuck-
gegenst&nden aus Stein, Bronze oder Eisen haben wir deswegen
machen kdnnen, weil diese Sachen absichtlich als Mitgaben for

liebe Toten in den Schoss der Erde versenkt wurden. Sie aber
sind die Lettern, die wir zn entziffern haben, um uns aus ihnen

die Geschichte jener Zeiten und Menschen zu entrfttseln, in denen
Eleio noch keinem Geschichtsschreiber den Griffel in die Hand
drttckte. Ich brauche Sie nor an die Steinwerkzeuge zu erinnern,

an deren Form und Herstellungsweise, Sie nur an die bronzenen
Gewandnadeln, die Fibeln, denken zu lassen, aus deren schier un-

endiicher Mannigfaltigkeit der Archftologe doch eine innere Gesetz-

m&ssigkeit herauszufinden vermag, die ihn in den Stand setzt, die

Funde zu sichten und sie nach ihrer Lokalit&t und wenigstens

relativem Alter zu sondem. —
Becht mannigfaltig ist zu den verschiedenen Zeiten die Be-

stattungsweise der Toten gewesen. Zum Teil wurden sie einfach

der Erde anvertraut, zum Teil wurden sie vorher verbrannt; es

wechselt das je nach Zeit und Ortlichkeit. Sehr oft wurden die

Enochenreste, die vom Feuer nicht verzehrt waren, gesammelt und
in Urn en beigesetzt, die wir nunmehr noeh etwas nfther betrachten

wollen.

Allein schon aus der Form, Herstellungsweise und Ornamentik
jener Urnen kdnnen wir wichtige und sichere Fingerzeige gewinnen,
um einen Fund nfther zu bestimmen, und daher gehdren dieselben

auch zu den wichtigsten HtUfsmitteln der Arch&ologen; schon wenige
Scherben kdnnen far sie wertvoll sein. Verweilen wir daher noch
einen Augenblick bei ihrer Herstellungsweise.

Der Ursprung der Tdpferkunst ist offenbar schon sehr alt;

vielleicht reicht dieselbe sogar bis in jene Zeit hinauf, aus der wir
die ersten Spuren menschlicher Wesen kennen, d. h. bis dahin, wo
wir den Menschen zur Eiszeit noch in Gesellschaft mit Mammuth,
HOhlenbftren und L5wen in Mitteleuropa antreffen, wo seine einzigen

Waflfen und Gerfttschaften in rohen Feuersteinsplittem und einfach

bearbeiteten Enochen von Rentieren und anderem Wild bestanden.

Ihre ersten Anfftnge kdnnen wir vielleicht aus der Kunstfertig-
keit im Flechten herleiten. Bald wird der Mensch es verstanden
haben, aus Weiden, Binsen oder Gr&sem Kdrbe berzusteUen, die

zur Aufbewahrung von Speisen, ja selbst von FlOssigkeiten brauch-
bar waren. Wir finden hrate noch manche, sonst in der Eultur
weit zurtickstehende Vdlker, die diese Eunst so treflflich verstehen,

ihre Flechtwerke so sauber und dicht verfertigen, dass sie dieselben
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ate Wassergef&sse benntzen kdnnen. Der pr&historische fifensch

hat nun vielleicht gefunden, class seine Flechtarbeiten dauerhafter

and praktischer waren, wenn er sie an ihrer Innenseite mit Tbon
and Lehm bekleidete, and wird es auch bald gemerkt haben, dass

das Gerftt desto haltbarer wnrde, je mehr der Thon dnrch die

Sonnenw&rme oder die Hitze des Feuers erhartete. Ja er sah, dags

selbst dann, wenn die Flamme das ftnssere geflochtene Gerttst zer-

start hatte, trotzdem der fibrig gebliebene, gebrannte Kern mit

Nntzen zu verwerten sei; and somit war ans dem ursprQnglich ge-

flochtenen Eorb der erste gebrannte Topf entstanden.

Diese Hypothese wird gestQtzt dnrch wirkliche Fnnde von

Thongef&ssen, welche an ihrem ftosseren Umfange noch deutlich

die Spnren eines solchen verkohlten Flechtwerkes aofweisen, im

Innern sind dieselben von Ranch geschw&rzt, wfthrend sie aossen

geschfltzt dnrch die Umkleidnng eine rote Farbe besitzen. —
Wenn die Verlegnng der ersten Anfftnge der Keramik bis in

jene frflhe Zeit, bis in das Diluvium hinein auch noch recht proble-

matischer Natur ist, so stehen wir schon anf ganz sicherem Boden,
wenn wir in das nenere Steinzeitalter kommen.

Bekanntlich hat man, urn doch wenigstens einigermassen einen

chronologischen Anhalt za haben, die pr&historische Vergangenheit

in eine alte and jQngere Steinzeit, ein Bronze- and ein Eisenzeit-

alter geteilt, je nachdem die Waffen oder Werkzeuge ausschliesslich

oder wenigstens flberwiegend ans Stein (rohem oder poliertem)

Bronce oder Eisen bestanden. Es ist damit aber nicht gesagt,

dass das streng nmschriebene Zeitabschnitte sind. Im Gegenteil,

man kann Steinwaffen noch bis in die Bronze- und Eisenzeit, ja

selbst bis in das Mittelalter hinein verfolgen, und an bestimmten
Lokalit&ten wird man noch einem reinen Bronzealter begegnen za

einer Zeit, in welcher man anderwftrts schon l&ngst das Eisen

kannte. Jedoch haben diese Bezeichnungen immer noch ihren

praktischen Wert and man richtet sich im allgemeinen noch stets

danach.

In der Zeit des polierten Steins, wie gesagt, — damals, als hier

bei ans and in anderen Gegenden Norddeutschlands die gewaltigen

Hflnengr&ber fiber den Gebeinen angesehener Verstorbener er-

richtet wnrden, — finden wir die Anfertigung der Urnen schon anf

einer ganz ansehnlichen Hdhe stehend and begegnen einem schon

recht betr&chtlichen Formenreichtam, wenngleich die Urnen selbst

noch ans freier Hand ohne Drehscheibe verfertigt sind. Erst

spftter ist der Mensch anf dieses HOlfsmittel gekommen, was in

seiner primitiven Gestalt ja noch hente in Porzellan- und Thon-

warenfabriken Verwendung findet. Eine derartige TGpfersdieibe

besteht im Prinzip ans zwei fest mit einander verbundenen, an einer

einheitlichen drehbaren Axe befestigten Scheiben. Anf die obere

kommt der za bearbeitende Thon, wfthrend die nntere von dem
Fuss des TOpfers in rotierende Bewegnng versetzt wird. Die

obere macht folglich ebenfalls diese kreisende Bewegnng mit, und

durch einfaches Andrticken mit der Hand gelingt es nun, den
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plastischen Thon in eine regelm&ssige von Kreisen begrenzte Form
zu bringen.

Von der Steinzeit an kdnnen wir nan die Urnen durch die

sp&teren Perioden hindnrch verfolgen, an ihnen einen Wechsel der
Formen beobachten — die jedoch immer far die bestimmte Zeit

charakteristisch sind —, wahrnebmen, wie die Technik zunimmt,
bisweilen allerdings anch wieder rttckw&rts schreitet, bis wir dann
schliesslich relativ so hoch stehenden Werken begegnen, wie Sie

sie hier in diesen Urnen vor sich sehen, welche aas einem Urnen-
friedhof bei Blumenthal herstammen and die wohl schon in die

ersten Jahrhanderte anserer Zeitrechnang hineinreicben. —
Was das Material anbelangt, so ist es woU immer ein mehr

oder weniger gat geschlemmter Thon, in dem wir fast regelmftssig

kleinere oder grdssere Sandkdrner and Steinpartikelchen vorfinden.

Man wfihnte frOher, dass dieselben nor yon Verunreinigungen her-

rthrten, ist jedoch jetzt von dieser Ansicht zurtickgekommen, als

man ja weiss, dass man auch heat za Tage, werni es darauf ankommt,
sehr grosse and namentlich TemperatoreinflOssen gegenaber halt-

bare Gef&sse anzofertigen, in den Thon Stflckchen von gebrannten

Chamotten oder dergleichen hineinmischt. Jedes dieser grOsseren

Fragmente hindert es n&mlich, dass sich die fortwfthrenden Schwin-

Sngen, die von einem beginnendem Riss aasstrahlen, indem sie

s ganze Gefftss nach alien Richtangen hin darchfibern, weiter

fortpflanzen. — Diese Beimischang von groben Partikeln ist also

jedenfalls absichtlich erfolgt; ich erinnere mich z. B. sie bei

den oft sehr grossen Urnen, die aaf der karischen Nehrang ge-

fanden werden, sehr reichlich angetroffen za haben.

Von nicht onbedeatendem Interesse sind nan noch die Orna-

mente aof den Urnen; haben wir in ihnen doch die ersten and
primitivsten Begangen eines kfinstlerischen Triebes des prft-

historischen Menschen vor ans. Wir werden kaam fehl gehen,

wenn wir ans dieselben anfftnglich nor dorch den Zufall entstanden

vorstellen. Der prfthistorische TOpfer wird gefdnden haben, dass

die Zeichnangen and Eindrficke, welche durch das Flechtwerk aof

der Aossenseite seiner Urne entstanden and die aach nach dem
Brennen and dem Zerstdren der ersteren kenntlich blieben, garnicht

Qbel aassahen, and er wird aach spftter, selbst dann, als er dieses

Flechtwerkes zor Herstellong des Gefftsses garnicht mehr bedurfte,

die Linien desselben absichtlich in dem weichen Thon nachge-

zeichnet haben.

Die ersten Anfftnge der primitiven Kunst bestehen flberhaapt

woU eigentlich nar aas dem absichtlichen, earhythmischen
Wiederholen von arsprQnglich nor ganz zafftlliff entstandenen

Unregelm&ssigkeiten. Gleich wie ein Kind beim Verzehren

eines Lebkachens erst die eine Ecke abbeisst and sich darftber

freat, wenn es dorch das gleichmftssige Benagen aach der drei

Qbrigen Ecken eine neae Verzierung an dem Kuchen hervorbnngen

kann, ebenso wiederholt aach der alte KOnstler einen anfangs noch

unabsichtlich, beim Formen des Thons entstandenen Finger- oder
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Nageleindrack in regelm&ssiger Folge, and das erste primitive

Ornament ist fertig. Man kennt eine grosse Zahl yon Urnen aus

den verschiedensten Gegenden, die derartige Verzierungen auf-

weisen, und welche bisweilen ganz interessante RQckschlQsse auf

ibre Verfertiger zulassen. So sind z. B. die NageJeindrttcke auf

manchen Urnen, welche Schliemann in Hissarlik fand — die

doch offenbar mit dem Daumennagel gemacbt worden sind — so

klein, dass unsre Fingern&gel garnicbt in diese Gruben hinein-

passen, und man daher annehmen muss, dass die) damals dort

wohnenden Menscben entweder kleiner waren oderwenigstens kleinere

Hftnde gebabt haben, wie es beute durchschnittlicb der Fall ist.

Neben den bereits erw&hnten kommen nun nocb eine Reihe

von andern urspriinglichen Verzierungen binzu. So sehen Sie

diese Urnen mit Streifen gescbmiickt, die offenbar durch das Her-

umlegen einer geflocbtenen Lederschnur auf den noch feuchten

Tbon hervorgerufen wurden, und auf jener bemerken Sie eine Ver-

zierung, welche durch regelm&ssiges Hineintupfen mit einem spitzen

H5lzchen geschaffen wurde. Beides, Schnur- und Stichornament

ist sehr charakteristisch fQr Urnen aus der jOngeren Steinzeit;

namentlich in Thtiringen begegnen wir denselben. Auch diese

beiden Urnen bier stammen aus jener Periods, welche wir vielleicht

annfthernd in das zweite Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung

verlegen kdnnen. —
Doch nun genug davon ! Wir wollen die verschiedenen Ober-

g&nge bis zu den sehr reichen Verzierungen, die Sie an diesen

bei Blumenthal gefundenen Urnen sehen, flbergehen, und ich will

nur noch bemerken, dass fast ebenso mannigfaltig wie die Urnen

selbst auch die Bestattungsweise in den verschiedenen Perioden

gewesen ist. In Bezug hierauf mdcbte ich nur andeutungsweise

erw&hnen, dass wir danach einen Steingr&ber hierzu gehftren

unsere HQnengrftber — , Httgelgrftber-, Urnenfriedhofs- und Reihen-

grftber-Typus unterscheiden kdnnen, und wende mich dann noch

zum Schluss einer Urne zu, die wir selbst vor einiger Zeit mit

einer Anzahl fthnlicher hier bei Appeln in der Nfthe von Bremer-

haven ausgegraben haben, und die ich, urn dem Beschauer ein

Bild von der Bestattungsweise in einem Urnen friedhof zu

geben, den ursprttnglichen Verhaltnissen genau entsprechend habe

aufstellen lassen. Wenngleich keine Beigaben, aus denen man

es bestimmt hfttte schliessen kdnnen, in derselben enthalten waren

— sie birgt nur die verbrannten Knochen des Verstorbenen —
so gehen wir aus Analogic mit ahnlichen Funden wohl kaum fehl

sie noch in das Bronzealter zu setzen. Dort in Appeln, mitten

auf der Heide, sind noch eine ganze Zahl von solchen Friedhofen,

in denen die Urnen in nicht zu weiter Entfernung von einander

gemeinsam beigesetzt sind; meistenskann ein geflbtesAugesie schon

aus einiger Entfernung an einer wenn auch nur geringen Boden-

erhebung erkennen. Wir fanden dort nicht zu tief unter der dicht

mit Heidekraut bewachsenen Erdoberflftche fast stets zunftchst ein

Steinpflaster aus regelmftssigen, ungeffthr faustgrossen, abgerundeten
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Steinen hergestellt. Erst in etwas grdsserer Tiefe stiessen wir

dann auf die Urne, die nicht nur mit einem thflnernen Deckel
bedeckt, sondern auch in einer sogenannten Steinpacknng beigesetzt

war. Urn sie hemm waren n&mlich zum Schutz gegen den Druck
des darttber liegenden Erdreiches l&nglich gespaltene SteinstQcke

gestellt ; tmten lag ein grosser ganz flacher Stein, auf welchem die

Urne stand, and das ganze war mit einer fthnlichen Platte zngedeckt.

Es muss ein armes Volk gewesen sein, das hier seine Toten
bestattete! Die Urnen sind recht rob gefertigt und obne jede

Spur yon Ornament
;
jede Beigabe fehlt. Vielleicht passt auf jene

Bewohner der Geest — zum Teil wenigstens — auch jene bekannte
Schilderung, welche Plinius von den Ghauken entwirft:

„Dort lebt das armselige Volk auf hohen Erdhaufen oder
mit den H&nden erricbteten und auf tTberstehung der hdchsten

Fluten berechneten Bauwerken. In den darauf gesetzten

H&usern sind sie, wenn dieselben yon Wasser umflutet sind, mit
den Schiffern, nach dem Zuriicktreten des Meeres mit Schiff-

brtlchigen zu vergleichen; dann stellen sie bei ihren Hfltten

den mit dem Wasser entfliehenden Fischen nacb. Sie konnen
weder Vieh halten, noch sich yon Milch ern&hren, noch wilde

Tiere jagen, da kein Busch in der Nahe ist. Aus Seegras

und Sumpfbinsen flechten sie Netze zum Fischfang, den mit

den Hftnden gegrabenen, mehr durch den Wind als an der

Sonne getrockneten Schlamm brennen sie, urn Speisen zu
kochen und ihre vom Nordwind erstarrten Glieder zu w&rmen.
Als Getr&nk gebrauchen sie das in Gruben vor dem Hause
aufbewahrte Regenwasser."

Und doch wenn wir fiber die Heide wandeln undunsereGedanken
fiber Jahrtausende zurtickschweifen lassen, werden wir uns eines

gewissen wehmtltigen GefUhls nicht erwehren kdnnen, indem wir

uns daran erinnern, dass unser Fuss vielleicht flber die sterblichen

Reste yon menschlichen Wesen schreitet, die, so enge ihr Gesichts-

kreis auch gewesen sein mag, wie einfach und karg sich ihr Leben
auch abwickelte, doch auch schon ein Herz batten, das empf&ng-
lich war far Freud und Leid; auch sie waren froh, wenn der

stOrmische Winter seinen Grimm einstellte, auch sie begrUssten
hoffnungsvoll die erw&rmende Frfthlingssonne, die, wie sie es ver-

mag, die kahle, graue Heide mit Biatenpracht zu bekleiden, auch
in ihnen wieder neuen Mut und Lebensfreudigkeit erweckte.

Zum Schlusse gelangt, kann ich es Ihnen leider nicht yer-

hehlen, dass ich mir bereits Vorwtirfe machte, den alten Heiden,
dessen kleines Grabkftmmerlein ich Ihnen soeben zeigte, aus seinem
tausendjahrigen Schlaf geweckt zu haben. Dort draussen hatte er

wenigstens ein stilles, heimliches Plfttzchen zu seiner Ruhe. Nun
habe ich ihn nach Bremen gebracht, einige neunzig Stufen bis

unter die Domstdrme geschleppt, dorthin, wo unserm Museum
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sein keineswegs beneidenswerter Platz angewiesen ist, undschliesslich

wird ihm nun wohl auch noch das karge Los beschieden sein, mit

so vielem andern, was in den Sammlungen keine Unterkunft mehr

finden kann, auf den allumfassenden „Boden tt transportiert zq

werden, der mit seinem barmherzigen Dankel so manche Sehens-

wfirdigkeit, so manches Museumselend verhflllt.

Ich farchte, der Bronzemann wird es wegen seiner geraubten

Robe mir entgelten lassen und wird als Rache fiir die ihm zu-

geftlgte Unbill mich auch in meinem Schlafe stdren and in meinen

Trftumen quftlen. Ich werde ihn dann aber zu bes&nftigen suchen

und werde ibm sagen, er mdge nur ruhig ausharren; Bremen,

das far so vieles ein reges Interesse, ein offenes Auge und Hen
hat, wird auch seiner nicht vergessen, mit der Zeit auch far ihn

sorgen und ihm bald ein schdnes grosses Haus bauen. Darin

solle er dann den Ehrenplatz einnehmen und die Menschen, welche

heute seine Heimat bewohnen, die nicht mehr mit Bronzemessern

ihre elende Nahrung schneiden, sondern mit Solinger Elingen

Delikatessen zerteilen, die sich nicht mehr die dunklen Abende mit

qualmendem Torffeuer erhellen, sondern die Nacht mit elektrischen

Funken taghell erleuchten, von der Wahrheit des Spruches fiber-

zeugen: Per aspera ad astra.

Tafel 8.

Die Abbildung ist nach einem Modelle augefertigt, welches genta den

an Ort and Stelle bei Appeln ermittelten Befond darstellt and sicn in den

Stadtisohen Sammlungen zu Bremen befindet.
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tiber eine Sammlung chinesischer VOgel.

Von Dr. G. Hartlaub.

Gem unterzog ich mich der Bestimmung einer mir yon Herrn
Direktor Dr. Schauinsland anvertrauten Sammlung yon Vogeln
aus den ostlichen Kiistengebieten Chinas, welche vor kurzem durch
einen in Shanghai ans&ssigen Bremer, Herrn B. Schmacker, in

den Besitz der hiesigen Sammlung gelangt war. Die auf den
Etiketten namhaft gemachten Lokalit&ten des Sammlers waren weit

von einander entlegene. Das nttrdliche Tientsin, Shanghai unweit

der Miindung des Yang-tse-Kiang, Ning-Kuo-Fu etwas tiefer land-

einw&rts an diesem Flusse gelegen und Hong-Kong im Siiden.

Zwei StQcke stammen yon Silver Island, die meisten Exemplare yon
Shanghai. Jeder der in der Regel sehr sauber pr&parierten B&lge
tr&gt die Bezeichnung des Geschlechts, der Farbe der Iris, des

Datums der Erlegung und der wichtigsten Maasse am frischen Vogel.

Die Zahl der Arten betrftgt 46 bis 47, die der Exemplare etwa 100.

Seit Linnfe kennt die systematische Ornithologie eine Anzahl
chinesischer Y5gel. Aber diese Anzahl blieb lange eine sehr ge-

ringe und eine umfassendere Kunde yon der Avifauna des Reiches

der Mitte beginnt erst mit den sehr erfolgreichen Forschungen
des 1887 verstorbenen englischen Residenten Robert Swinhoe,
der in den Jahren 1861—1877 in den ^Proceedings" der zoo-

logischen Gesellschaft in London sowie in der bekannten ornitho-

logischen Zeitschrift „The Ibis" eine sehr grosse Anzahl wertvoller

Beitrftge zu unserer Kenntnis der Vdgel Chinas verOffentlicht hat.

Da diese zahlreiche teils wirklich neue, teils yon ihrem Autor
for neu gehaltene Arten behandeln, so mag hinzugefflgt werden,

dass die grossartigen yon Swinhoe hinterlassenen Sammlungen,
also auch die Belegstttcke zu jenen dem britischen Museum in

London einverleibt worden sind. Wahrend S win hoe's Arbeiten

sich nun grflsstenteils auf die dstlichen Ktlstengebiete Chinas, sowie

anf die Inseln Formosa und Hainan beschrftnken, so gewinnen
neben ihnen die yon 1862 bis 1874 im westlichen und zentralen

China ausgef&hrten tlberaus reichhaltigen und yielseitigen zoolo-

gischen Forschungen des ehemaligen franz5sischen Lazaristen-

Missionars Armand David eine erhohte Bedeutung. Es ist nicht

allgemein bekannt, daBS die an die westliche chinesische Provinz

Setchuan grenzende und andererseits an Thibet und Kuku-Nor
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stossende unabh&ngige und sehr schwer zugftnglicheHochgebirgsland-

schaft Moupin weder vor noch nach dem Abb6 David yon einem

Naturforscher besucht worden ist. Den Bericht Uber dessen ausser-

ordentlicb merkwtirdige Reise findet man im 7. Bande des ^Archives

du Mus6e d'histoire naturelle" von 1871. Das in Deutschland

wenig genannte zweibandige Werk Armand David's „Journal

de mon troisieme voyage d'exploration dans TEmpire chinois",

eine wahre Fundgrube interessanter Notizen ans dem Tierleben,

zfthlt zu den Zierden jeder zoologischen Bibliothek and ist

namentlich ftir den Ornitbologen ein Hochgenuss. *) Im Verein mit

Dr. E. Oustalet, dem wQrdigen Nachfolger Jules Verreaux's
am Pariser Museum, hat sodann der Abb6David, gestQtzt

auf die von ihm heimgebrachten grossartigen Sammlungen,

sowie auf seine an Ort und Stelle gemachten Studien und Beob-

achtungen ein vortreffliches, durch 124 au pinceau colorierte Kupfer-

tafeln illustriertes Hauptwerk herausgegeben , welches den Titel

flihrt „Les Oiseaux de la Chine." (Paris 1877.) In erster Linie

mit Hilfe dieses Buches kflnnen| chinesische Vdgel mit einiger

Sicherheit bestimmt werden. Noch sei hinzugefttgt, dass die aben-

teuerlichen Reisen des streng wissenschaftlich geschulteh russischen

Forschers N. Prejevalsky wesentlich dazu beigetragen haben,

uns mit der Zoologie der westlichen Grenzgebiete Chinas sowie

der Mongolei, der Tangutgegend und der EinOden des nordlichen

Thibet nfther bekannt zu machen. Die Ornithologie dieser Reisen

findet man indessen nicht in dem bekannten zweib&ndigen Werke

Prejevalsky's ^Mongolia" etc., sondern in Dawson Rowley's
^Ornithological Miscellany" for 1877. Peter Simon Pallas'
classische „Zoographia Rosso-Asiatica", der die Wirbeltiere ent-

haltende zweite Band von v. Middendorff's „Sibirische Reise"

(Petersburg 1853) und der die Vdgel behandelnde 1. Band von

L. v. Schrenk's „Reisen im Amurlande. (Petersburg 1860) sind

Hauptquellen, aus welchen man beim Studium chinesischer Vdgel

mit grossem Nutzen schflpfen wird. Auch Gustav Raddde's
„Berichte tiber Reisen im Stlden von Ostsibirien" u. s. w. (Peters-

burg 1861, 718 S.), die Arbeit eines echten Naturforschers, enh&lt

viel des Guten und Brauchbaren filr unser Thema. Zu den am

ungeniigendsten zoologisch durchforschten Teilen des Himmlischen

Reichs zahlen wohl noch heute die stldwestlich an Birma grenzenden

Provinzen, die sogenannten indochinesischen Territorien. Das 1883

erschienene umfangreiche Werk von Eugene W. Oates „A. Hand-

book to the Birds of British Burmah", ein vorzttglich eingeleitetes

Buch ersten Ranges, gedenkt natdrlich bei zahlreichen Arten der sich

auf die benachbarten Teile Chinas erstreckenden Verbreitung der-

•) Anlasslich der vorletzten WeltaussteUnng in Paris mochte ich es mir

nicht versagen, den ausgezeichneten Mann, desten in ihrer Art geradeza einiige

zoologische Ausbeute (Budoroas! Rhinopitheous I Ailuropus! Crosaoptilon 1 etc.)

ich so oft bewnndert hatte, personlioh zn begrussen; und gem denke ich to-

ruok an ein anregend verlebtes StQndchen mit ihm im duster getafelten Warte-

simmer des Lazaristenhauses.

Digitized byGoogle



395

selben. Oates kennt allein 106 burmesische Passerfcs, die auch

cbinesisch sind. — So viel des Notwendigsten zur Orientierung.

Die Summe der mit Sicherheit als in China vorkommend
nachgewiesenen Vogelarten iibersteigt die Ziffer 800. Von dieser

Zahl sind 158 etwa zugleich europaischen Yorkommens. Beziiglich

der Nomenclatur ist die in u s t al e t' s and Davids „Oiseaux de la

Chine" befolgte in der Hauptsache beibehalten. In einigen Fallen

macht sich die jetzt fast allgemein acceptierte jedenfalls aber

moglichst zu beschr&nkende trinomiale Benamungsform unabweislich.

Der synonymische Teil dieser Arbeit musste selbstverstandlich

auf weniges Wichtigere beschrftnkt bleiben. Die VOgelkataloge des

britischen Museums, ein noch lange nicht vollendetes, jetzt schon

16 B&nde zfthlendes grossartigst angelegtes Werk, das keiner zu

konsultieren versaumen wird, der liber exotische Vdgel schreibt,

streben auch auf diesem an sterilem Material und schwierigeu Ver-

wickelungen soreichemGebietem5glichstkritischeVollstandigkeit an.

Dass die im Nachstehenden aufgezahlten chinesischen Vdgel

einen sehr wertvollen Zuwachs zu dem ornitbologischen Teil unsrer

stadtischen Sammlungen reprasentieren , bedarf kaum der Ver-

sicherung. Auf eines sei noch aufmerksam gemacht. Die hiesige

Sammlung besitzt ziemlich viele Arten aus Sibirien. Da nun ein

grosser Teil der chinesischen Vdgel so hoch nflrdlich hinauf ver-

breitet ist, so darf es nicht befremden, dass sich unter den hier

besprochenen verschiedene befinden, die bei uns als sibirische bereits

vertreten sind.

1. Tardus fuscatus, Pall

Pall. Zoogr. Ross. Asiat. I. p. 451, t XII. — Dav. Oustal. Ois.

Chin. p. 155. — Merula fuscata, Seeb. Ratal. Brit. Mus. Av. v. p.

262. — T. eunomns Temm.

Ein jiingeres Mannchen von Shanghai im Kleide der Ab-
bildung bei Pallas.

In der Bremer Sammlung 2 prachtvolle Exemplare von
Ochotsk: ein altes Mannchen in hdchster Ausfarbung (Frtihlings-

kleid) und ein etwas jtingerer Vogel ahnlich dem chinesischen.

2. Turdus Naumanni, Temm.
Day. u. Oustal. Ois. Chin. p. 153. — Dress. Birds of Eur. pt.

LVIII. — Merula Naumanni, Seeb. Kat. Brit. Museum v. p. 264. —
Prejev. in Rowl. Orn. Misc. II. p. 190. — Blakist. Ibis 1862, pi. 10
Fig. opt.

Ein ausgefarbtes Weibchen (Marz 16) und ein etwas jtingeres

Weibchen (Marz 13) von Shanghai.
In China nach Abb 6 David die haufigste Drossel. Brfltet

in Sibirien.

In der Bremer Sammlung (c?) vom Baikal. (Mai. 30). Die drei

hier uns vofliegenden Exemplare zeigen gewisse interessante Ver-
schiedenheiten in der Farbung, die hier kurz angedeutet werden m5gen.

Das so charakteristische Rotbraun der Brust, das sich, be-
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kanntlich der einzige konstante Unterschied von Tardus rufi-

collis, auf alien Altersstufen l&ngs der Bauchseiten fleckenfdnnig

fortsetzt, erscheint am st&rksten entwickelt and nahezu einf&rbig

bei dem Weibchen von Shanghai (M&rz 16). Bei dem anscheinend

nicht ganz altausgefftrbten Mftnnchen vom Baikal zeigen die etwas

blasseren brannroten Federn der Brust hellgraue Randong. Bei

dem jtingeren Weibchen yon Shanghai erscheint das Rotbraun der

Unterseite sekr blass und mit hellgrau gemischt.

Die Angenbrauenbinde zeigt breit, hellrOtlich fahl und sehr

verlftngert das Mftnnchen vom Baikal. Bei dem ttbrigens hoch

ausgefftrbten Weibchen yon Shanghai erscheint dieselbe kurz,

schmaler und dunkler rtttlich, bei dem jtingeren chinesischen Vogel

weisslich und nur angedeutet.

Der beiderseitig die Kehle begrenzende und an den Halsseiten

halbmondfdrmig umgebogene Streifen schwarzbrauner L&ngsflecken

markiert sich am sch&rfsten bei dem jtingeren Weibchen von

Shanghai. Bei dem Mftnnchen vom Baikal erscheint diese Zeichnung

schwach angedeutet und bei den alten Weibchen yon Shanghai nur

undeutlich und wenig entwickelt.

Kinn und Kehle, fahl und ungefleckt bei dem Mftnnchen vom

Beikal und dem jilngeren chinesichen Vogel, sind lebhaft braunrot-

fleckig bei dem ftlteren Weibchen yon Shanghai.

Nur bei dem Mftnnchen vom Baikal zeigt das Grau der Ober-

seite fleckenartig verwaschene braunrdtliche Beimischung. Die

oberen Schwanzdecken sind bei diesem einfarbig fahlrdtlich, bei

dem jilngeren Weibchen yon Shanghai grau.

Bei dem jtingeren chinesischen Vogel erscheint das Rotbraun

der inneren Fliigeldecken und der Steuerfedern sehr blass.

3. Tardus pallidas, Gm.
Oustal. Dav. 1. c. p. 151. — Tardus daulias. Temm. PL col. 615.

Fauna Japon. Av. pi. 25. — Morula pallida, Seeb. Kat Brit Mm.
V. 274. — Schrenk Faun. Amurl. p. 851.

Beide Geschlechter yon Shanghai, tlberwintert in China,

brtttet in Japan und am unteren Amur.

4. Hypsipetes amaarotis, Less.

Oustal. Day. 1. o. p. 135. — Orpheus amaurotis. Temm. Schleg.

Fauua Japon. Av. p. 68, pL 3IB. — Oriolus squamicepg, Kittl -
Sharpe Katal. Brit. Mus. VI. p. 42.

Ein schOnes Mftnnchen von Shanghai, genau stimmend mit

der Abbildung in der Fauna Japonica. Gleichmftssigen Vorkommens

in Japan und China. In den Gebirgen Ostchinas sedentftr.

Die scharf charakterisierte Gattung Hypsipetes ist dadurcb

von ganz besonderem Interesse, dass sie sich, obwohl sonst

exklusiv asiatisch, auf den Inseln der madagascarischen und der

maskarenischen Subregion (Lemurien!) wiederholt und zwar mit 4

insularisch lokalisierten typischen Arten, die man einer geringen

Abweichung in der Beschildung des Tarsus halber hOchst fiber-

flUssigerweise generisch abgetrennt hat. (Ixocincla.)
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5. Ixo8 sinensis, (Gm.)*)

OustaL Dav. 1. o. p. 14. — Gould Birda of Asia. pt. XXVI. —
Swinh. Proo. Z. S. 1863, p. 278. — Pycnonotus sinensis, Blyth.

Sharps Eat. Brit Mas. VI. p. 149.

Beide Geschlechter yon Shanghai. In der F&rbung derselben

kein Unterschied.

Weit verbreitet ttber Sfldchina bis zur Nordgrenze des Yang-
tse-Kiang-Beckens. Sehrzahmund zutraulich indenG&rtenShanghais.

6. Paras minor, Temm.
Temm. Schleg. Fauna Jap. Av. p. 70, pi. 33. — Oustal. Day. 1.

c. p. 278. — Gadow. Kat. Brit. Mus. VIII. p. 14. — Gould B. of

As. pt. X.

Zahlreiche Exemplare von Shanghai.

Eine weit liber Japan, China and die Mongolei verbreitete

Meise. Stimmlaut und Lebensweise unserer Kohlmeise.

7. Acredula glaucognlaris, Gould.

Oustal u. Dav. Ois. Chin. p. 291. — Meoistura Swinhoei, v. Pelzeln

Vog. Novara Exped. pi. 3. — Orites caudatus, Prejev. Birds of

Mongol, sp. 89.

Beide Geschlechter auf verschiedenen Fftrbnngsstafen yon
Shanghai. Sehr nahe verwandt mit Acredula trivirgata Temm.
(Fauna Japon. Ay. pi. XXXIV), aber bestimmt verschieden yon
dieser. Ersetzt in den n5rdlichen Provinzen Chinas unsere Schwanz-
meise.

8. Phylloscopus superciliosus, (Gm.)

Motaoilla superciliosa, Gm. — Reguloides superciliosus, Swinh. —
OustaL Dav. Ois. Chin. p. 263. — Seebohm Ratal. Brit. Mus. Birds
vol. V. p. 68. — Dress. Birds of Europe, pt. XXX. — Prejev. B. of

Mong. sp. 56.

Ein altes M&nnchen yon Hongkong. Sehr verbreitet im
ftussersten Osten von Indien bis Ostsibirien. Massenhaft im
Frflhling und Herbst in der Umgebung von Peking. Sehr
vereinzeltes Vorkommen in Europa. (Helgoland!)

Erschflpfend und sehr instruktiv behandelt von Henry See-
bohm 1. c. Das uns vorliegende Exemplar trftgt das Winter-

gefieder (Nov. 11), an welchem die im Frtlhlingskleide so lebhaft

gelben und grtinen Tinten durch Verbrauch (Abschabung) nahezu
geschwunden sind. Die Augenbrauenbinde (9superciliis flavis" Gm.)
erscheint weisslich. Die jederzeit unregelmftssige und immer wenig
deutliche grUnlichgelbe Langslinie der Scheitelmitte ist bei unserem
Vogel ttberhaupt nicht wahrzunehmen. Die Unterseite, amFrflhlings-

gefieder weiss mit starkem Anflug von gelb und grtinlich, ist bei

diesem grau mit weisslicher Bauchmitte.

Eine htibsche Bereicherung unserer Sammlung.

*) Eine seltenere, westchinesisohe, in der Bremer Sammlung vertretene

und schon duroh ihre Sohnabelbildune hdohst eigenartige Form dieser Gruppe
ist Spizixos semitorques: Dav. Oust. Ois. Chin. p. 143, pL 47. (Fig. med.)
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9. Motacilla alboides, Hodgs.

Hodgs. Asiat. Res. XIX. p. 190. — Oustal. Dav. 1. c. p. 298 -?
M. paradoxa, ib. 299. — Motacilla leucopsis, Gould. — M. var. felix

and var. sechuensis. Swinh — Katal. Brit. Mas. V. p. 482. — ?.

Schrenk V6g. Amurl. t. XI. Fig. 2.

Zahlreiche Exemplare beider Geschlechter auf verschiedenen

Ffcrbungsstufen. ftberall in China, wo fliessendes Wasser. Das

ganz weisse Gesicht ist fiir diese Art bezeichnend. Yariiert sehr

in den Maassen and in der F&rbung. Vergleiche dariiber Sharpe
Katal. Brit. Mas. 1. c.

10. Anthus maculatus, Hodgs.

Sharpe Ratal. Brit. Mu«. X. p. 547. — Pipastes agilis (Sykes)

Oastal. Dav. Ois. Chin. p. 808. — Gould Birds of Asia. IV. pi.

65. — Oates B. of Barm. I. p. 171. — A. arboreas var. bei Temm.
Schleg. Fauna Japon. Av. t. XXIII. (opt.)

Beide Geschlechter von Shanghai. Schftn in der Bremer

Sammlung von Bengalen.

In China tlberall gemein. tfberwintert in der indischen Ebene,

in Birma and Cochinchina. Speziellstes iiber diese anserem Baum-

pieper so nahe verwandte Art bei Sharpe 1. c. Ein am
15. Februar erlegtes M&nnchen zeigt sch6ne Aasfarbang. Konstant

verschieden von A. trivialis, L. (arboreus, Bechst.) dorch den

olivbraanlichen Ton der Farbung. Ein Exemplar von Madras in

der Bremer Sammlung steht richtig als trivialis bestimmt. Bei

Unterscheidung der Anthusarten macht sich der Nutzen grosser

Serien einer und derselben Art, wie solche z. B. in der Leidener

Sammlung za finden, sehr bemerklich.

11 Anthus spipoletta Blakistoni, (Swinh.)

Anthus spinoletta, L. Oust. Dav. Ois. de la Chine p 806. — An-

thus spipoletta var. P. Sharpe Eat Brit. Mus. X., p. 592. — Anthus

Blakistoni Swinh. Proc. Zool. Sov. 1868. p. 90.

Zwei sehr fthnlich gefftrbte Exemplare, <? und £>, anscheinend

jtingere V6gel von Shanghai. (Febr. 22.)

Das ganze Jahr iiber in China gemein. In der Mongolei

viel seltener.

Da die Bestimmung dieses mir sehr fremdartig erscheinenden

Vogels nicht gelingen wollte, schickte ich denselben zur Begut-

achtang an die Freunde Reichenow in Berlin und Biittikofer
vom Reichsmuseum in Leiden. Beide mochten ihn fiir ein jungeres

Farbenkleid unseres Wasserpieper (A. spipoletta) erkennen.

Der letztere schreibt w6rtlich:

„In unserer grossen Serie von A. spipoletta befindet sich

nur ein einziges Exemplar aus China und dieses ist von den ge-

wohnlicben rostfarben angeflogenen Vdgeln nicht verschieden. Wohl

aber besitzen wir 5 oder 6 Exemplare aus dem Riesengebirge, die

merkwiirdig genug samtlich den stark aschgrauen Ton
zeigen, bei deutlich erkennbarem, wenn auch nur

schwachen rostfarbenen Anflug auf der Brust. Ich wflrde
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indessen, wenn Ihr Vogel daneben stfinde, denselben sofort mit
den genannten Exemplaren identifiziert haben."

Ich habe mich dieser Anschauung gefttgt und bemerke nur,

dass es sich dabei um die etwas kleinere chinesische Basse (A.

Blakistoni Swinh.) handelt. Naheres dariiber bei Sharpe 1. c.

Ganz iiberzeugt bin ich nicht. Der Wasserpieper ist ein mir aus der
Legfohrenregion der Karpathen, der Babia Gora und der Sudeten
sehr bekannter Vogel, aber auf dieser Farbungsstufe hatte ich ihn

kaum wiedererkannt. Da ich dieselbe weder bei Naumann noch
bei Gould, noch bei Dresser noch bei Sharpe beschrieben

oder abgebildet finde, lasse ich eine kurze Beschreibung folgen:

Ein etwas j ting ere s Weibchen (Febr. 22): Obenher braun,

etwas ins fahle ziehend, die Federn etwas heller gerandet; diese

hellere Bandung bildet auf den Flflgeldecken 2 undeutlich fahle

Binden; Unterrucken und Bflrzel einfarbig; Unterseite dtister asch-

grau, dunkler auf Hals und Brust, heller auf dem Abdomen; an
den Halsseiten herab und um die Oberbrust eine Anzahl kleiner

dunkelbrauner dreieckiger Flecke; Kinn und Eehle ungefleckt;

Schwung- und Steuerfedern verschossen braun; die ausserste der

letzteren grosstenteils weiss mit abgeschragtem scharf begrenztem
Langsfleck der Innenfahne; die zweite mit weissem Spitzenfleck;

untere Schwanzdecken heller grau; Schnabel und Fflsse braunlich.

Maasse : First 12 mm, Fliig. 83 mm, Schwanz 64 mm ; Lauf 20 mm.
2. JOngeres Mann c hen: Ganz ahnlich gefarbt, aber, was in

diesem Falle von Bedeutung, einige rdtlich fahle Federn auf der

Brust deutlich erkennbar.

Beide Vflgel ganzlich abweichend in der Farbung von dem
jiingeren A. spipoletta im Winterkleide, wie ihn SharpeJbeschreibt.

12. Suthora webbiana, Gray.
Oustal. u. David. Ois de la Chine, p. 208. — Gould Birds of Asia

pt. IV. — Swinh. Proo. 1863, p. 271. — Prejev. Birds of Mong.
sp. 90.

Zahlreiche Exemplare beider Geschlechter von Shanghai,

wenig differierend in der Farbung.
tfber diesen kleinen zu der merkwtLrdigen in China mit 15

Arten vertretenen Gruppe der Paradoxornithidae z&hlenden Vogel
liest man viel Interessantes bei Abb 6 David. Derselbe ist liber

ganz China verbreitet und scheint nur im aussersten Stiden zu
fehlen. Przewalsky traf ihn in der Mongolei.

Die Paradoxornithidae sind in der Bremer Sammlung ausser

durch die hier besprochene noch durch eine zweite seltnere Art
vertreten: Conostoma oemodium, Hodgs.

13. Janthia cyanura, Pall.

Oust. Day. Ois. Chin. p. 281. pi. 28. — MotaoiUa cyanura, PaU.
Zoogr. Ross. Asiat. 1.490, t. Fig. opt.— Lusoiola cyanura, Temm. Schleg.

Faun. Japon. Ay. t. 21. — Tarsiger cyanurus, Sharpe Eat. Brit.

Mus. IV. p 255. — Dresser Birds auf Bur. pts. LXVHI und LXVH.
Zahlreiche Exemplare beider Geschlechter auf verschiedenen

Farbenstufen von Shanghai. Gemein in China und der Mongolei.

Digitized byGoogle



400

14. Ruticilla aurorea, (Gm.)

David u. Ousts! Ois. Chin. p. 170, pi. 26. — Pall. Zoogr. Robs.

Asiat. I. p. 477. — Ratal. Brit. Mus. Av. ool. V. p. 345. — Lusciola

aurorea, Temm. Schleg. Fauna Japon. Ay. pi. XXI.

Ein ausgefarbtes Mannchen von Shanghai.

Weit verbreitet tiber China, Japan, die Mongolei und S. 0.

Sibirien.

15. Muscicapa griseosticta, Swinh.

Butalis griseosticta, Day. Oustal. 1. e. p. 122. — Sharpe Ratal.

Brit. Mus. Av. IV. p. 153. — Hemiohelidon fuliginosa, Swinh.

Ein Mannchen von Ning-Kuo-Fu.
Zur Sommerszeit sebr haufig in ganz China, wo er in Stimm-

laut and Lebensweise unsern grauen Fliegenschnapper ersetzt.

16. Tchitrea Incei, Gould.

Birds of Asia, pt IV. — Oustal. Day. Ois. Chin. p. 112. pi. 82

(<?!) — Swinh. Ibis 1863, p. 92. — Id. Proceed. Z. S. 1862, p. 317.

Terpsiphone Incei, Sharpe Katal. Brit. Mus. IV. p. 350.

Ein Weibchen von Ning-Kuo-Fu.
Haufiger Sommervogel in China. Nie im Hochgebirge. Abb

6

David kennt nur diese Tchitreaart als chinesischen Vogel. Die

nahe verwandte Tchitrea princeps Japans will Swinhoe
auf dem Zuge an der StLdkiiste beobachtet haben.

17. Oriolus diffusus, Sharpe.

Sharpe Ratal. Brit. Mus. m. p. 199 c. Fig. cap. — Oriolus indicus,

Jerd. IUustr. Ind. Ornith. pi. 15. — Dav. Oustal. 1. c. p. 659. -
Euchlorites chinensis, Heine in Gab. J. F. Orn. 1859, p. 402. 0.

chinensis (nee. L.) Bowl. Ornith. Misc. II. p. 271.

Beide Geschlechter von Ning-Kuo-Fu.
Zur Sommerszeit iiberall in China; nur nicht in den hohen

Gebirgsdistrikten. Nistet zahlreich in der Ebene von Peking.

Es ist S h a r p e' s Verdienst, die Synonymie dieser Art richtig

gestellt zu haben. Was unter der irrefiihrenden Benamung: 0.

cochinchinensis Briss. bei David Oustalet p. 132 tiber diese

Art gesagt ist, bezieht sich nattirlich auf den hier in Rede stehenden

Vogel.

18. Lanius schach, L.

Oustal. Day. Ois. Chin. p. 95, pi. 75. — Swinh. Ibis 1863, p. 270.

NB.! — Gadow. Katal. Brit. Mus. Birds, vol. VIII. p. 261.

Zahlreiche Exemplare beider Geschlechter von Shanghai.

Im siidlichen China sedentar und sehr gemein. Niemals so

nordlich hinauf bis Peking.

Dieser grosse sch6ne Wiirger zahlt zu den zumeist charak-

teristischen Vdgeln der Avifauna Chinas.

19. Lanius lucionensis, L.

Oustal. Dav. Ois. Chine, p. 99. — Walden Transact. Zool. Soc

X. p. 171, pi. 29. Fig. 1. — Katal. Brit. Mus. Birds, vol. VIII.

p. 274. — Swinh. Proceed. Z. Soc. 1868, p. 286.

Ein altes Mannchen von Silver Island.
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W&hrend der warmen Jahreszeit h&ufig and briitend in den
ostlichen Provinzen Chinas.

20. Lanius magnirostris, Less.

Oustal. Dav. Ois. Chin. p. 97. — Walden, Ibis 1867, p. 220, pi. 6.

Fig 1 und 2. — L. incertus, Swinh. Proc. Z. S. 1871 (av. jun.) —
L. tigrinus, Drap. Katal. Brit. Mus. VIII. 289.

Ein ausgefarbtes Mftnnchen von Ning-Kuo-Fu.
In den Zentralprovinzen Chinas nicht selten. Im Britischen

Museum zahlreiche Exemplare von Malacca.

21. Chibia brevirostris, Caban.

Cab. Mus. Hein. I. 112. — Oustal. u. Dav. Ois. Chin. p. 110. —
Chibia hottentotta, Swinh. Sharpe Kat. Brit. Mus. III. p. 285. c.

Fig. cap.

Beide Geschlechter in 4 Exemplaren von Ning-Kuo-Fu.
Diese prachtvolle Art ersetzt die sehr nahe verwandte Chibia

hottentotta Indiens in China. Die von Cabanis ftir die Ab-
trennung derselben geltend gemachten Merkmale scheinen uns kon-
stante zu sein. Anderer Meinung ist Sharpe, der 1. c. die ent-

gegengesetzte Ansicht zu begriinden sucht.

Wahrend der guten Jahreszeit in ganz China anzutreffen.

22. Garrulus sinensis, Swinh.
Swinh. Proceed. Z. Soc. 1863, p. 381. — Oustal. u. Dav. Ois. Chin,

p. 878. — Sharpe Kat. B. Brit. Mus. III., p. 101. — G. ornatus.

Swinh. Ibis 1862. p. 263.

Ein Mftnnchen von Shanghai.

Vielleicht als Lokalrasse von G. bispecularis des Hima-
laja zu betrachten, aber doch sehr von diesem abweichend.

Sedentftr in den Waldgebieten der siid6stlichen Provinzen.

23. Garrulax penicillatus, (Gm.)

Oustal. Dav. Ois. Chin. p. 191, pi. 62.

Beide Geschlechter in mehreren Exemplaren von Shanghai.
In der Farbung derselben kein Unterschied.

Siidchina eigentftmlich.

24. nrooissa erythrorhyncha, (Gm.)
U. sinensis bei Oustal. o. Dav. Ois. Chin. p. 375, pi 83. — Gould

Birds of Asia, livr. XIII. Fig. opt. — Sharpe Kat B. Brit. Mus. III.

p. 71.

Beide Geschlechter von Shanghai.
Dieser prachtvolle Vogel ist sedentar in ganz China. Zwei

nahe verwandte Arten ersetzen diese Form in Indien und in Indo-
china. Man vergleiche die Note bei S h a r p e bezilglich des Namens
^sinensis"!

25. Cyanopica cyanea, Pall.

Oustal. Dav. Ois. Chin. p. 374. — Corvus cyaneus, Pail. Zoogr.
Ross. Asiat. I. p. 391 pi XVI. Fig. bon. — Pica cyanea, Temm. Schleg.
Faun. Japon. Av. pi. 42. — v. Schrenk Vog. d. Amurl. p. 319. —
Cyanopolius cyanus, P. Sharpe Kat. Brit. Mus. III. p. 68.

Ein Mannchen von Shanghai
Mars 1890. XI, 26
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Sehr gemein in den nordlichen und mittleren Teilen Chinas.

In der Bremer Sammlung ist neben dieser die so nahe verwandte

Art Spaniens vertreten: C. Cooki, Bp.

26. Eophona melanura, (Gm.)

Dav. u. Oustal. Ois. Chine, p. 347, pi. 92. — Gould Birds of

Asia liyr. III. Fig. opt. — Coccothraustes melanurus, Jard. a. Selby

Illustr. of Orn. pi. 63. — Swinh. Proc. 1863, p. 890.

Beide Geschlechter von Shanghai.

Sedentar and sehr gemein im siidlichen und zentralen China.

27. Passer montanus, L.

Day. et Oustal. Ois. Chin. p. 340. — Gould Birds of Eur. pL 184.

Fig. 2. — Naum. Tafel 116, Fig. 1, 2.

Beide Geschlechter alt und jung von Hongkong.
Unser Feldsperling bewohnt China in unveranderter Gestalt,

belebt hier aber die Stftdte und D5rfer. Weite asiatische Ver-

breitung. Henderson („Lahore to Jarkand" p. 254) berichtet,

diese Art spiele in der Stadt Jarkand vollkommen die Rolle unseres

Haussperlings und sei dort ebenso zutraulich und unversch&mt wie

jener bei uns.

28. Fringilla montifringilla, L.

Day. n. Oust Ois. Chin. p. 383. — Pall. Zoogr. Ross. Asiat. p. 18.

— Dress. Birds of Eur. part. VII. Fig. opt.

Beide Geschlechter auf verschiedenen Farbungsstufen von

Shanghai.

W&hrend der kalten Jahreszeit ausserordentlich h&ufig in den

stidlichen und mittleren Provinzen Chinas. Kein Unterschied von

europ&ischen Exemplaren.

29. Mania acuticauda, Hodgs.

Hodgs. Asiat. Res. XIX. p. 153. Day. u. Oust. Ois Chin. p. 343.

Beide Geschlechter, ganz gleich gefftrbt, von Shanghai.

Sehr weit verbreitet liber Indien. Im Sflden von China bis

zum Jang-tse-Eiang. Zutraulich in der Nahe menschlicher Be-

hausungen.

30. Emberiza cioides, Brandt.

Oustal. u. Dav. Ois. Chin. p. 328. — Emberiza cia, Pall. Zoogr.

Ross. As. I. p. 39. — Radde, Reise in S. 0. Siber. II. p. 176. -
Swinh. Proc. Z. S. 1863, p. 300. — v. Schrenk Vog. Amurl. p. 280.

Zwei altausgef&rbte Exemplare (c?) von Shanghai. Nicht ab-

gebildet.

In den Gebirgsgegenden Chinas nicht selten. ftber die sehr

verwickelte Synonymic dieser Art vergl. auch Vian Rev. et Mag.

de Zool. 1872. Die japanische E. ciopsis ist bestimmt ver-

schieden. In der Bremer Sammlung von Krasnojarsk.

31. Emberiza spodocephala, Pall.

Oustal. u. Dav. Ois. Chin. p. 329. — Pall. Zoogr. Ross. Asiat. H
p. 6, pi. 49, Fig. 2. — Middend. Sibir. Reise II. 142, pi. XIII, Fig.

5—8. — v. Schrenk Vog. Amurl. p. 282.

N
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Beide Geschlechter alt und jung von Shanghai. In den zen-

tralen Provinzen Chinas zur Winterszeit sehr gemein.

Oust ale t beschreibt das altausgefarbte Weibchen. Bei
einem jiingeren zeigt das Abdomen eine diistere Farbenmischung
von gran und blassgelblich. Am Eopf ist kaum irgend welche
Zeichnung sichtbar. Eine sehr nahe verwandte Art ist E. p e r s o n a t a

,

Temm. u. Schleg. Fauna Japon. pi. 49 B. (Vergl. darflber auch
Tacz. Bull. Soc. Zool. Fr. I. 176.)

In der Bremer Sammlung aus Daurien und Ostsibirien.

32. Emberiza rustica, Pall.

Oust. Dav. Ois. Chin. p. 324. — Zoogr. Robs. As. II. p. 43. t. 47.

Fig. bon. — Temm. Schleg. Fauna Japon. At. p. 97. pi. 58. opt. —
t. Schrenk Vog. Amurl. p. 278.

Beide Geschlechter von Shanghai.

Zur Winterszeit zahlreich in China. Sedentar in Ostsibirien

und im Amur-Becken. R a d d e beobachtete diese Art zahlreich an
den Ufern des Onon. Ein Weibchen (Marz 4) ist ziemlich aus-

gefarbt. Ein zweites (Febr. 6) zeigt geringe Unterschiede. Nur
zieht das Abdomen etwas tiefer ins Graue.

In der Bremer Sammlung von Sibirien und Eamtschatka.

33. Emberiza aureola, Pall.

Oustal. Dav. Ois. Chin. p. 332. — Pall. Zoogr. Ross. Asiat. II.

p. 52, pi. 50. — Dress. Birds of Eur. Fig. opt.

Zahlreiche Exemplare beider Geschlechter auf verschiedenen

F&rbungsstufen von Shanghai, a) S (Mai) nahezu ausgefarbt. b)

Ein Weibchen, das mit der Beschreibung bei Oustalet nicht

ganz stimmt. c) £> Febr. 2. die Brust sehr stark gestrichelt; die

Augenbrauen weniger deutlich als bei b. Die Kehtfarbung reiner

blassgelb, weniger ins R5tliche als bei b. d) Weibchen Febr. 9.

Wie c gefarbt, aber jiinger. Untenher mehr ins Graue ziehend,

Kehle weisslich; Kopfzeichnung undeutlicher ; Brust deutlich ge-

strichelt.

Das eigentliche Vaterland dieser Art ist das nordftstliche

Asien. In China zeitweilig sehr haufig. Uberwintert im Siiden

des Reichs.

In der Bremer Sammlung aus Sibirien.

34. Alauda arvensis, L.

Oustal. Dav. Ois. Chin. p. 312. — Alauda coelipeta, Pall. Zoogr.
Ross. Asiat. I. p. 324. — y. Schrenk V6g. Amurl. p. 273. — A. peki-

nensis und japonica Swinh. Proc. Z. Soc. 1863, p. 271.

Beide Geschlechter in 4 Exemplaren von Shanghai (Marz 13)

und ein etwas jttngeres Mannchen von Ning-Kuo-Fu. (Mai 19.)

Wenn Abb6 David die wahrend des Winters gleichmassig

uber die Nordhalfte Chinas verbreitete Feldlerche „entierement

semblables a celles de France 4 nennt. und Swinhoe dasselbe

von dem Vergleich mit englischen Feldlerchen versichert, so liess

mich gleichwohl die Vergleichung der fiinf oben erwahnten chine-

sischen Exemplare mit solchen aus der Umgegend Bremens so un-

26*
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sicher, dass ein Meinungsaustausch mitFreundReichenow in Berlin

mir wtinschenswert erscbien. Der Totaleindruck dieser cbinesischen

Feldlerchen auf mich war der einer etwas schwftcheren Lokalform.

Die 4 VOgel von Shanghai zeigen in der Farbung nor unbedeutende
individuelle Abweichung. Dem Winterkleide derselben (Marz 13)

fehlen die hellbraunrotlichen Tone, wie sie z. B. die Abbildungen
bei Naumann, Schlegel, Dresser zeigen, fast ganz. Die
Federn der Oberseite sind mehr graulichfahl gerandet. Das
Exemplar von Ning-Kuo-Fu in abgetragenem Gefieder mochte
Reichenowfiir einen jiingeren Vogel kurz vor der Mauser halten.

Die Fortsetzung der dunklen Schaftflecke der Brust langs der
Seiten des Bauchs kommt bei den chinesischen Vdgeln auffallend

wenig zum Vorschein. Dasselbe gilt aber von einem norddeutschen

Vogel vom Soiling. (<?) Die Tiefe des rfltlichen Grundtons der

Brust ist eine individuell verschiedene Bei einem Mannchen von
Shanghai ist derselbe weisslich fahl. Der Vogel von Ning-Kuo-Fu
zeigt die Schaftflecke der Brust auffallend schmal, strichartig und
spftrlich. Bei einem besonders kraftig gefarbten Exemplar der
Umgegend Bremens verhalt sich dies umgekehrt. Bei diesem er-

strecken sich die sehr dunklen Schaftflecken bis liber das in der
Regel weisse ungefleckte Einn hinauf.

Individuelle Abweichung betreflfend, ist sehr bemerkenswert,
was v. Schrenk tiber die Feldlerche Transbaikaliens schreibt,

die er, wie v. M i d d e n d o r f denselben Vogel von der Sudkuste
des ochotskischen Meeres, von der europftischen als nicht ver-
schieden bezeichnet und die er mit der Alauda japonica Temm.
Schleg. Fauna Jap. p. 87, t. XLVII fur gleichartig halten mochte.

Die Fliigellange variiert bei den 5 chinesischen Feldlerchen

von 100 bis 110 mm; die Lange des Daumennagels von 10 bis
13 mm. Bei zwei Feldlerchen-M&nnchen der Bremer Sammlung
(Nienburg-Solling) ist die Fliigellange 110 und 111 mm, die Lange
des Daumennagels 15 und 17 mm.

35. Acridotheres cristatellus, (Gm.)

Oustal. Dav. 1. o. p. 364, pi. 86. — Walden Transactions Zool.
Soo. IX. p. 202.

Ein Mannchen von Shanghai.

Zahlt zu den altestbekannten V5geln Chinas. Fehlt in keiner
Stadt der siidlichen Ebenen des Reichs. Nie im Gebirge.

36. Aloedo ispida bengalensis, (Gm.)

Oustal. Dav. 1. o. p. 74. — Sharpe Monogr. Alced. pL 68. —
Oates B. of Burmah II. p. 72. — v. Schrenk Vdg. Amurl. p. 265.

Beide Geschlechter von Shanghai.

In der Nahe fischreicher Gewasser tiber ganz China verbreitet.

— Durchaus geeignet beztiglich der Nomenclatur im modemen
Sinne trinomial behandelt zu werden. Vergl. v. Schrenk 1. c.

!
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37. Cuculus micropterus, Gould.

Oustal. Day. Ois. Chin. p. 64. — Swinfa. Proceed. Z. S. 1871, p. 395,
— Gould Proc. Proc. Z. 8. 1837, p. 137. — Oates B. of Burmah II.

p. 104.

Ein ausgefarbtes Mannchen von Ning-Kuo-Fu. (Mai.)

Regelmftssiger Besucher der beiden stldlichen Dritteile China's.

Dass C a b a n i s diesen sehr kenntlich unterschiedenen Kukuk ein-

fach als gleichartig mit G. striatus Drap. auffllhrt, halten wir
fur sehr irrtiimlich. Der for ersteren so charakterischen breiten

schwarzen anteapicalen Binde der Steuerfedern gedenkt allerdings

die urspriingliche Diagnose Gould's nicht. Aber bei u s t a 1 e t

,

S win hoe and Oates („broad subterminal tail-bar") findet sie

die nfttige Wttrdigung. In den kurzen lateinischen Diagnosen canorus-

artiger Kukuke bei Cabanis (Mus. Hein. IV.) geschieht ihrer

nirgcnds Erwahnung.

38 Cuculus canorus indicus, Blyth.

Oustal. Day. Ois. Chin. p. 65 („Cucu1ub striatus") — ? C. striatus

Drap. bei Oates, Birds ef Burmah. II. p. 105. — Cabauis Mus. Hein.
IV. p. 34 (C. indicus Cab.) — Cab. Jonrn. f. Orn. 1872, p. 235.

Ein schdnes wohl nicht vOllig ausgefarbtes Mannchen yon
Ning-Kuo-Fu (Mai). Der weisse Grundton des abdomen zeigt noch
einen sehr schwachen rOtlich fahlen Anflug.

Zur Sommerszeit in ganz China nicht selten. Wie in Burmah
so scheint auch in China unser Kukuk eine etwas kleinere Basse
zu reprftsentieren.

Die Cuculus canorus-Gruppe bildet eines der allerschwierigsten

Kapitel in der Ornithologie. ^The Cuckow's of South Eastern Asia
have received a vast number of names and it would require many
month's labour and the examination of all the specimens contained

in the European Museums to evolve order from this confused mass
of synonyms" lautet die nur zu begriindete Elage von Oates I

Ein sehr fleissiger und immerhin sehr dankenswerter Versuch auf

diesem Gebiete ist nun von Cabanis gemacht worden, bei dem
man Mus. Hein. IV. p. 32—40 diese Augiasarbeit vergleichen kann.

Das Cabanis dabei zu Gebote stehende Material war freilich,

wenn auch an sich sehr umfangreich, nicht annahemd geniigend.

Wir selbst mussen uns in dieser Frage far durchaus inkompetent

erklaren. Wenn wir den uns vorliegenden chinesischen Kukuk nach
dieser Auseinandersetzung von Cabanis bestimmen wollen, so

scheint die Diagnose seines C. indicus noch am besten zu passen,

bis auf die Masse. Fliig. 8" bei C. indicus Cab., 7" 3'" bei

unserm chinesischen Kukuk. Der Totaleindruck dieses letzteren

ist der einer etwas kleineren Rasse von C. canorus. Den geringeren

Dimensionen entsprechend sind die Binden des Unterleibes schmaler
als bei diesem, stehen aber nicht dichter und auch nicht entfernter

von einander. DieWorte in Cabanis Diagnose: „tectricum sub-

alarium fasciolis ut in C. canoro tenuissimis creberrimis" sind

ganz zutreflfend auf unseren Vogel von Ning-Kuo-Fu. Die Schwanz-
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i&rbung ist bei beiden ganfc dieselbe. Die Form der Handschwingen
wtlrde am besten passen auf die Diagnose von C. striatus bei
Cabanis: minus acuminatis et elongatis, apice potius subrotun-
datis" ! Die Farbe der Fltigel ist bei dem chinesischen Kukuk
eine etwas dunklere und das Ubergreifen der weissen schwach ge-
banderten Subalaren auf eine kurze Strecke des Fliigelrandes

zeichnet sich scharfer ab.

Unsere Studien anlasslich des Kukuks yon Ning-Kuo-Fu haben
uns immer wieder davon iiberzeugt, dass das letzte Wort in der

Cuculus canorus-Frage noch nicht gesprochen ist. Dies gilt ins-

besondere auch bezflglich der geographischen Verbreitung. Aus
alle dem iiber dies diffizile Thema Geschriebenen werde ein anderer

klug. Wahrlich, man sollte die Diagnose von Cuculus canorus in

die Worte „Kukuk-Kukuk" zusammenfassen. Bleibt doch der

herrliche Ruf sein einziges ihm yon keiner anderen wenn aucb noch
so nahe verwandten Art streitig gemachtes und darum absolut

sicheres Eennzeichen.

39. Turtur rupicola, Pall.

Columba rupicola, Pall. Zoogr. Ross. Asiat. I. p 506. — Oust. Dav.
Ois. Chin. p. 885. — Columba gelastes, Temm. Schleg. Fauna Japon.
Av. p. 100, pi. 60 B.

Ein Exemplar von Ning-Kuo-Fu.

Weite Verbreitung in Asien. Sedentar in ganz China. Nistet

zahlreich in den Gebirgen urn Peking.

40. Turtur chinensis, Scop.

Oustal. u. Dav. Ois. de la Chine, p. 386. — Swinh. Proceed. Zool.
Soo. 1863, p. 306.

Im Sflden und in den mittleren Provinzen Chinas das ganze
Jahr tiber hftufig. Nordlich vom Hoangho selten.

Beide Geschlechter von Shanghai.

41. Turtur humilis, Temm.

Oustal. Dav. Ois. Chin. p. 388. — Temm. PI. col. 258 (£>) und
259 (<?).

Beide Geschlechter von Ning-Kuo-Fu.

In Siidchina zur Sommerszeit. Fast nicht fiber das Becken
des Hoangho hinaus. Weit verbreitet tiber Indien.

42. Ardetta flavicollis, Lath.

Oustal. u. Day. Ois. Chin. p. 446. — Gould Birds of Austral. VI.

pi. 65. __ Oates, B. of Bunnah, II. p. 255. — ArdeiraUa flavicoUia,

Salvad. Ucc. di Borneo p. 353.

Ein altes Mannchen von Ning-Kuo-Fu (Mai) in schflnem

Gefieder.

Zur Sommerszeit nicht selten in den zentralen und siidlichen

Teilen China's. Sehr weit verbreitet iiber Indien und Australien.

Oates beschreibt diesen kleinen lebbaft gefarbten Reiher

besser als Oustalet.
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43. Vanellus cristatus, Meyer u. Wolf.

Oustal. Day. Ois. de la Chine, p. 422. — Radde Reise in S. 0.
Sibirien. II. 321. — Gould Birds of Europe, pi. 291.

Schdne Exemplare von Ning-Kuo-Fa.
Im Winter gemein in ganz China. Zieht im Sommer ndrdlich.

Abb6David traf ihn um diese Zeit sehr verbreitet in der Mongolei.

Unser Kibitz in unveranderter Gestalt.

44. Aegialites cantianus, Lath.

Oastal. Day. Ois. Chine, p. 430. — Charadrius alexandrinus, Pall.

Zoogr. Ross. As. II. 143. — Jerdon, Birds of India, II. 640.

Beide Geschlechter alt von Shanghai. (April 7.)

Der weissstirnige Regenpfeifer China's unterscheidet sich nicht

von dem bekannten Vogel Europa's. Abb 6 David traf ihn nistend

in grosser Anzahl an den Ufern des Hoangho.

45. Achitis hypoleucus, (L.)

Oustal. Dav. Ois. Chin. p. 467 (Tringoides hypoleucus) — Tringa
leucoptera, Pall. Zoogr. Ross. Asiat. II. 196. — Middend. Sibir.

Reise II. 215.

Ein M&nnchen von Shanghai.

Sedentar in ganz China. Dieser Vogel und Strepsilas interpres

sind bekanntlich buchstablich kosmopolitisch verbreitet.*)

46. Erythra phoenicura, Gm.
Oustal. Day. Ois. de la Chine p. 486. — Gould Birds of Asia

pi. XXIV. — Walden, Transact. Zool. Soc. Vm. p. 94. — Porzana
phoenicura, Blyth.

Ein Mannchen von Ning-Kuo-Fu.
Diese altbekannte Art von weiter asiatischer Verbreitung er-

scheint im Sommer in den sfldlichen Provinzen Chinas, wo sie in

die Garten vordringt und gem hohere Baome besteigt. (A. David.)

47. Eunetta fonnosa, Georgi.

Anas glocitans, Pall. Zoogr. Ross. As. II. p. 261. — Oustal. Day.
Ois. Chin. p. 503. — Anas fonnosa, Temm. u. Schleg. Japon. Ay. p.

127, pi. 82. c. (P)

Zwei Weibchen von Tientsin.

Diese schflne Ente ist zur Winterszeit in ganz China anzu-

treffen, namentlich wahrend ihres doppelten Zuges. In Asien iiber-

all im NO. des Baikalsees. In der „Fauna Japonicaa die lebens-

grossen vortrefflichen Abbildungen beider Geschlechter.

*) Da unser F 1u s su fer 1au fer hier der einzigeVertreter der Skolopaciden
ist, mag eines der eigenartigsten Vogel dieser grossen Abteilung gedacht
werden, der, in Museen noch sehr selten, zugleich ein Desiderat erster Elasse
fur die Bremer Sammlune bildet. Wir meinenlbidorhyncha Struthersii!
(Gould Cent, of Himal. B. pi. 19 — B. of Asia livr. VIII — Dav. Oastal 1. c.

p. 456 pi. 118) Abbe Dayid begegnete diesem durch seine Schnabelform ganz
ibisartigen, seine dreizehige Fussbildung an Charadrius erinnernden sehr an-

sehnlichen Typus in den Gebirgen des nordlichen und westlichen China bis

nach Moupin hin, wo der Vogel paarweise an sandigen Uferstellen nie ge-

frierender Bache anzutreffen war.
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48. Larus niveua, Pall.

Pall. Zoogr. Ross. Ariat II. p. 380, pL 76. — OuttaL n. Dar. Oil.

Chine, p. 518. — Larui canus Tar. niveus, Schleg. Mas. d. Pays Bat.

Lari 26. — Lams canus yar. major, Middend.

Zwei jUngere Mftnnchen.

Die Ansicht, diese MOve nur als etwas grdssere Rasse von

Larus canus zu betrachten, hat voile Berechtigung.

Noch sei hier daran erinnert, dass die Bremer Sammlung im
Besitz des andauemd ausserordentlich seltenen kleinen Strandl&ufers

ist, welchen 1764Linn6 anter dem Namen Platalea pygmaea.
beschrieb und der, abgesehen von der seltsamen Schnabelbildung

eine echte Tringa, von Nils on zur Gattung Eurinorhynchus erhoben

wurde. Sein wenn auch noch so vereinzeltes Vorkommen in China

bezeugen Swinhoe, der ein Exemplar in Amoy erlangte, und Abb

6

David, der ein solches auf dem Markte zu Shanghai antraf. Zu den

beiden genannten Fundorten kommt als dritter die chinesische Insel

Hainan, wo ein dort ansftssiger Bremer, Herr A. Schomburg,
den Vogel schoss, der jetzt die hiesige Sammlung ziert.

Aus der umfangreichen Litterateur flber Eurinorhynchus ver-

gleiche man vor allem Harting „Ibis u 1869, p. 427, pi. 12. Die
schdne Abbildung zeigt den Vogel im Sommerkleide, also sehr ab-

weichend von der Wintertracht des Bremer Exemplars. Sodann
Nordenskiold Reise der Vega II, p. 44, Fig. Dieser letztere

traf bekanntlich die „L6ff elschnepfe* an der KQste des
Tschuktschenlandes eine zeitlang imFrflhling so zahlreich an, dass sie,

horribile dictu, einige Male auf der Tafel des Offiziersalons serviert

wurde I — Nelson erlangte Eurinorhynchus in Alaska. Wo der
merkwHrdige Vogel eigentlich zu Hause, und wie es urn seine Fort-

pflanzung steht, bleibt bis zur Stunde ein Geheimnis.

Wie kdnnten wir passlicber schliessen, als mit dem Ausdruck
des Dankes an unsern geehrten Landsmann in Shanghai, durch
welchen unseren Sammlungen eine neue Quelle der Bereicherung in

angenehmster Weise zu Teil geworden ist. Wir sind vermessen
genug, an diesen unseren Dank die Hoffnung zu knilpfen, dass Herr
Schmacker esbei dieser ersten guten That nicht bewenden lassen

wird. Wir erlauben uns darauf aufmerksam zu machen, dass die

Avifauna des Himmlischen Reichs nicht weniger als 65 Raubv6gel
(Falconiden und Eulen) und 24 der interessantesten Phasianiden

z&hlt; sowie daran zu erinnern, dass der feme und zumeist der

fernste Weslen Chinas die interessantesten Schfttze auf zoologischem

Gebiete birgt. Unsere Sammlungen haben hier nur Lttcken und Mangel
aufzuweisen und es bleibt eine bemerkenswerte Thatsache, dass

Thaumalea Ambers tiae, dieser prachtvolle Fasan der hdchsten

bewaldeten Gebirge Setschuans und Osttibets zwar als Schaustfick

vor dem Fenster eines hiesigen Pelzwaarengeschftfts prangt, in der

Sammlung aber nur durch seine Abwesenheit glftnzt.
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Die Rubus-Arten der Antilles

Von W. 0. Focke.

Obgleich bereits Sloane in dem 1725 erschienenen zweiten

Bande seines Werkes tiber Jamaica (tab. 213 fig. 1) eine recht

gate Abbildung eines auf jener Insel heimischen Rubus gegeben
hatte, wnrde die yon ihm dargestellte Art doch erst 1791 yon
Swartz nach den Grnnds&tzen der neueren wissenschaftlicben

Systematik beschrieben, und zwar unter dem Namen R. Jamaicensis.
Sp&ter wnrde auf den hOheren Gebirgen der namlichen Insel eine

zweite Art, der R. alp in us Macfadyen, entdeckt. Diese beiden

Spezies yon Jamaica kOnnen in Bezug auf ihre systematischen

Herkmale als ziemlich bekannt gelten; getrocknete BlUtenzweige

derselben sind wenigstens in Kew zahlreich vorhanden.

Im Jahre 1827 gab J. E. WikstrOm in den Verhandlungen
der E6nigl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften die folgende

Bescbreibung einer neuen Art, die auf der Insel Guadeloupe gefunden

war. Rubus ferrugineus: caule aculeato setosoque, aculeis

recurvatis compressis, foliis ternatis longe petiolatis, foliolis ova-

libus acuminatis acute serratis subtus ferrugineo-tomentosis, pani-

culis erectis oblongis, pedunculis pedicellisque villosis setosisque.

Dieser Rubus ist nicht n&her bekannt. Als Grisebach
einen Rubus mit unterseits braunen Bl&ttern yon Cuba erhielt,

glaubte er denselben als R. ferrugineus (ex descr.) bestimmen zu
mttssen, obgleich WikstrOm' s Beschreibung keineswegs zutraf.

WikstrOm bebt ganz besonders hervor, sftmtliche Acbsen (caulis,

pedunculi, pedicelli) seien „aculeati setosique", also mit zweierlei

Stacheln Oder mit Stacheln und Borsten bewehrt. Bei der cuba-

niscben Pflanze sind nur Stacheln aber keine Borsten vorhanden;
ferner passen ffir sie auch die anderen yon WikstrOm hervor-

gehobenen Merkmale nicht besonders, namentlich nicht die foliola

k acute serrata. Unter diesen Umstftnden ist die tFbereinstimmung
des cubanischen Rubus mit dem R. ferrugineus im hOchsten Grade

1

unwahrscheinlich. WikstrOm' s Pflanze muss wieder aufgesucht

und dann eingehend beschrieben werden.
In neuerer Zeit sind durch Wright, Eggers und Sintenis

getrocknete Rubi yon Cuba, Haiti und Puertorico in die europ&ischen

j
Herbarien gelangt. Die systematische Anordnung dieser Exemplare

)
macht vorzttglich deshalb Schwierigkeiten, weil die Wuchsyerh&ltnisse
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der Pflanzen nicht genauer bekannt sind. Insbesondere sehen die

Blfltenstande dieser Antillen-Rubi ungemein verschieden aus. Unsere
europaischen Himbeeren und Brombeeren treiben bebl&tterte Blflten-

zweige aus den Achseln der vorjahrigen Blatter. Die westindischen

Arten dagegen haben zum Teil laubblattlose Inflorescenzen, welche

seitlich aas den Achseln alter Blatter entspringen. Ausserdem
kommen aber auch beblatterte Zweige vor, welche in BlQtenst&nde

endigen. Vermutlich entspringen derartige Zweige yon den unteren

Teilen der Stamme; jedenfalls kommen sie bei denselben Arten

vor, welche anch die seitlichen blattlosen BlQtenstande hervor-

bringen. Unter diesen Umstftnden bleibt es yorl&ufig ungewiss,

ob and in wie weit die Blfltenstande zur Unterscheidung der Arten

verwendet werden kdnnen. Vergleichbar sind offenbar nur die ein-

ander gleichwertigen Blfltenstande; so kann es wohl nicht zweifel-

haft sein, dass die grosse Verschiedenheit der kurzen blattlosen

Inflorescenzen bei R. durus und bei R. Domingensis sich nor aus

der spezifischen Verschiedenheit der Arten erklaren lasst,

Nach dem mir vorliegenden Material halte ich es fftr richtig,

drei Arten yon den drei ausseren grossen Antillen zu unterscheiden.

Die Untersuchnng vollstandigerer and yon zahlreicheren Orten ge-

sammelter Exemplare, so wie namentlich die genaae Beobachtang
der lebenden Pflanzen, werden vielleicht einst zu etwas anderen Er-

gebnissen fflhren.

Ob die Frttchte der westindischen Rubi brombeerartig sind,

d. h. ob die Karpelle mit dem Fruchttrager verbunden abfallen, ist

nicht bekannt.

Einige dieser Rubi yon den grossen Antillen habe ich in Kew
gesehen ; yorzflglich verdanke ich jedoch der Gate des Herrn Pro-

fessor J. Urban die Kenntnis der durch Sin ten is und Baron
Eggers gesammelten Exemplare.

Rubus durus Sauvalle Fl. Cuban, p. 36. — R. ferrugineus var.

Cubensis Griseb. Fl. Cuban.

Frutex sempervirens eglandulosus subscandens ; rami teretius-

culi glabri, raro hinc inde puberuli, aculeis sparsis parvis compressis

recurvis instructi. Petioli, petioluli nervique mediani aculeis paulo

majoribus uncinatis muniti; stipulae imo petiolo adnatae parvae

lineares hirtae deciduae. Folia ternata, foliolis subaequalibus, inter-

medio longius petiolulato. Foliola coriacea, mucronato-serrata in

ramis stenlibus oblongo- vel ovato-lanceolata, in florentibus e basi

subcordata ovato-oblonga, supra glaberrima nitida, subtus costato-

yenosa, in axillis neryorum barbata vel in nervis pilosa. Inflores-

centiae laterales ex axillis foliorum antiquorum aphyllae racemosae;
rhachis recurvo-aculeata cum pedunculis bracteisque tomentosa;

pedunculi bracteolis gemmas abortivas fulcientibus instructi ; sepala

.

albo-tomentosa in flore fructuque reflexa, pedunculo duplo breviora.

Petala suborbicularia sepalis fere aequilonga. Stamina stylos non

superantia; germina hirsuta. Fructus e drupeolis parce pulposis

nigris compositi.
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Vidi quoque inflorescentias terminates breves confertas com-
pasitas.

In nemorosis montanis insulae Cuba : Yunque, Monte Libano,
GuanUnamo, Rangel. — Exs.: Wright 2410.

var. Grisebacbii.
R. ferruginous Grisb. Fl. Cuban.
Foliola subtus ferrugineo-villosa.

Cuba occidentals in vertice montis Yunque.

R. florulentuB n. sp.

Frutex sempervirens eglandulosus ad 4 m altitudinem scandens.

Rami steriles angulati superne sulcati puberuli aculeis mediocribus
compressis lanceolatis rectiusculis sparsis instructi. Petioli folium

versus sulcati puberuli aculeis parvis falcatis vel paucis vel crebri-

oribus armati; stipulae imo petiolo adnatae parvae lineares. Folia

ternata; foliola omnia, intermedio longius, petiolulata coriacea ob-
solete repando-serrulata, serraturis breviter mucronatis, supra
glabra nitida, subtus glabriuscula vel in nervis birta, terminale e

basi subcordata ovatum vel late ellipticum breviter acuminatum
lateralibus similibus vix majus. Ramus floriferus teretiusculus aculeis

sparsis falcatis munitus ; folia illis ramorum sterilium similia. In-

florescentia in ramo folioso terminalis aphylla ampla laxaque e

ramulifl racemoso-paucifloris vel plurifloris composita. Rhachis
pedunculique tomentoso-hirti aculeis falcatis sat robustis armati.

Bracteae parvae ovato-lanceolatae tomentosae integrae. Ramuli in-

feriores ca. 7-flori, superiores pauci- vel uniflori, pedicellis longius-

culis bracteolatis unifloris raro bifloris. Sepala ovata reflexa

(pedunculo appressa) pedicellis duplo vel triplo breviora. Petala

obovata alba sepalis duplo longiora. Stamina numerosa stylos

superantia post anthesin conniventia, deinde decidua. Antherae
violaceae; pollinis granula parva. Germina glabra vel pilis paucis

instructa.

Portorico: prope Adjuntas in apricis silvae primaevae
montis „Cienega", Sintenis 4100, lect. 11. apr. 1885 (ram, flor.);

inter Adjuntas et Guayanilla in silva primaeva montis „Ahorcado",

Sintenis 4669, lect. 20. jun. 1886 (ram. ster.).

var. Eggersii.
Foliola subtus birsuta; frutex 2 m altus.

Sto. Domingo: in monte Barrero 1100 m alto, Eggers
FL Ind. occid. 2066, lect. 23. maj. 1887 (ram. ster.).

R. Domingensis n. sp.

Frutex sempervirens eglandulosus ad 2—3 m altitudinem

scandens. Rami obtusanguli appresse pilosi aculeis patentibus su-

bulato-lanceolatis sat longis validisque muniti. Petioli tomentoso-

puberuli aculeis leviter falcatis gracilibus armati; stipulae imo
petiolo adnatae parvae lineares. Folia ternata; foliola petiolulata

coriacea inaequaliter grosse et argute serrata, supra glabra, subtus

tomentoso-canescentia , terminale longius petiolulatum cordato-
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ovatum breviter acuminatum, lateralibus similibus vix majus. In-

florescentiae laterales ex axillis foliorum antiquorum aphyllae race-

moso-panniculatae, vel in ramis foliosis terminales e ramulis subra-

cemosis 2—6 floris compositae. Rhachis pedunculique tomentoso-

hirti aculeis gracilibus rectis subulatis crebris sat validis armatL

Bracteae in inflorescentiis lateralibus parvae, in terminalibns majores

ovatae tomentoso-canae. Hamuli inferiores corymboso-pauciflori,

superiores uniflori (vel supremus elongatus pluriflorus^, peduncoHs

longiusculis bracteolatis. Sepala ovata tomentosa in flore laxe

reflexa, post anthesin patentia. Petala sepalis longiora pilo&a.

Stamina stylos vix superantia post anthesin decidua. Germina

hirta. Fructus ex acinis multis compositi nigri.

Inflorescentiae laterales et terminales non valde diversae.

Sto. Domingo: Valle de Gonstanza (Santiago), 1170m,
Eggers, Fl. Ind. occ. exs. no. 2281.

Die wesentlichen Unterschiede der drei Arten ergeben sich

aus folgender Uebersicht.

A. Ramorum et pedunculorum aculei compressi breves falcati;

foliola obiter et remote repando- serrulata; sepala reflexa.

1. Inflorescentia angusta, vulgo lateralis racemosa; petala se-

palis fere aequilonga; germina hirta; foliola ovato-oblonga vel ovato-

lanceolata:

R. durus Sauvalle.

2. Inflorescentia laxa ampla composita; petala sepalis multo

longiora, stamina stylos superantia; germina glabriuscula ; foliola

ovata vel cordato-ovata

:

R. florulentus.
B. Ramorum et pedunculorum aculei longi recti patentes;

foliola grosse et argute serrata, serraturis patentibus; inflorescentiae

laterales et terminales compositae patulae; sepala post anthesin

patula, petalis breviora; germina hirta:

R. Domingensis.
Den Rubus-Arten der AntiUen ist anscheinend der in einer

Meeresh5he von 2000 m am Roraima gesammelte und von mir be-

schriebene R. Guyanensis am n&chsten verwandt Erst nach-

tr&glich ist mir bekannt geworden, dass diese Art bereits von

Klotzsch R. Schomburgkii genannt, aber niemals beschrieben

worden ist. Der enge floristische Zusammenhang zwischen den

Antillen und dem nordwestlichen Stidamerika wird auch durch dies

Beispiel best&tigt.
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Versuche und Beobachtungen iiber Kreuzung

und Fruchtansatz bei Bliitenpflanzen.

Von W. 0. Focke.

Im Herbste 1889 musste ich das Sttickchen Gartenland
r&umen, auf welchem ich seit fllnf Jahren Rosaceen gezogen und
Versuche iiber die Lebensverhaltnisse verschiedener hdherer Ge-
w&chse angestellt hatte. Im Laufe des Jahres 1890 steht meinen
Pflanzen notgedrungen ein abermaliger Umzug bevor. Da ich

nicht hoffen darf, unter mehrfach ungiinstigen Verhaltnissen so viel

yon meinen Pflanzen zu retten, dass eine Unterbrechung meiner
Versuche vermieden werden kann, so mdchte ich bier Mitteilungen

tLber einzelne bemerkenswerte Erfahrungen folgen lassen, so weit

sie sich aus Versuchsreihen ergeben, welche wenigstens zu einem
teilweisen Abschlusse gelangt sind.

1. Fruchtansatz bei Feuerlilien.

Die Lilien der Gruppe des Lilium bulbiferum sind nach
meinen zahlreichen Versuchen bei Best&ubung mit eigenem Pollen

fast immer vollstandig unfruchtbar. Im nordwestlichen Deutschland
finden sich hie und da solche Lilien auf Ackera. Alle Exemplare,
welche von demselben Standorte stammen, pflegen bei gegenseitiger

Best&ubung keine Frucht anzusetzen. Mehrjahrige Kultur und An-
bau in verschiedenem Boden, so wie Benutzung rein mftnnlicher

Blumen andert an diesem Verhalten nichts; bei noch so ver-

schiedener Behandlung bleiben die Lilien, welche ursprdnglich dem
nftmlichen Standorte entnommen sind, in weitaus den meisten Fallen

vftllig unfruchtbar. Es kann wohl keinem Zweifel unterliegen, dass
diese Thatsache die Abstammung samtlicher Exemplare eines Stand-
ortes von einer und derselben Samenpflanze wahrscheinlich macht.

Ich habe acht Bulbiferum-Formen von verschiedener Herkunft
untersucht; vier stammen von nordwestdeutschen Ackern, eine

Zwiebel habe ich aus den Bergwaldern der stidlichen Schweiz mit-

gebracht, drei Sorten waren Gartenpflanzen. Alle diese acht

Liliensorten erwiesen sich, unter einander gekreuzt, vollkommen
fruchtbar; mit eigenem Pollen brachte nur eine einzige von ihnen,

n&mlich die Lilie von Ritterhude unweit Bremen, zuweilen eine un-

Yollkommene Frucht.
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Die Ritterhuder Pflanze unterscheidet sich ziemlich auffallend

von den an anderen Orten des nordwestlichen Deutschland geftuidencn

und den hier am haufigsten in Garten gezogenen Lilien. Die bei

uns gewdhnliche Sorte diirfte das L. croceum Chaix sein, wfthrend

die Ritterhuder Lilie von Professor Buchenau zu dem typischen

L. bulbiferum gestellt wird. Es ist jedoch, wenn man einmal zn

nnterscheiden anfangt, sehr schwierig zu sagen, welcher besonderen

Form der Name L. bulbiferum in engerem Sinne zukommt. Ich

habe daher die Ritterhuder Lilie als L. Buchenavii (Kosmos, VII.

Jahrgang, S. 653) unterschieden, freilich nicht in der Meinung, eine

neue Art zu benennen, sondern nur in der Absicht, eine wohl ans-

gepragte Form zu bezeichnen.

L. Buchenavii hat hochrote Blumen, die grdsser sind als bei

L. croceum, die Kapseln sind ebenfalls grosser, am Grunde bauchig,

die oberen Blattachseln tragen oft, aber nicht immer, Brutzwiebeta,

die Blutezeit beginnt fniher. Bei L. croceum sind die Blumen

kleiner und brandgelb, die Kapseln etwas keulig, Brutzwiebeln im

Bliitenstande fehlen stets.

Aus den durch Bestaubung des L. croceum mit Pollen von

L. Buchenavii gewonnenen Samen habe ich mir einige Pflanzen

erzogen, welche von der vaterlichen Stammform, dem L. Buchenavii,

kaum zu unterscheiden sind. Sie sind gleich den andern Feuer-

lilien mit eigenem Pollen unfruchtbar (— ob unbedingt, miissten

vieljahrige Versuche lehren —), setzen jedoch, unter einander ge-

kreuzt, mit Leichtigkeit vollkommene Kapseln an. Die Geschwister-

pflanzen sind somit unter einander vollkommen fruchtbar.

Diese Erfahrungen machen es wahrscheinlich, dass bei den

Feuerlilien

:

1) alle durch vegetative Sprossung aus demselben S&mling

hervorgegangenen Pflanzen unter einander zur Fruchtbildung un-

fahig sind; dass jedoch

2) die Feuerlilien durch jeden Pollen, der von einem andern

S&mling desselben Formenkreises stammt, vollkommen befruchtet

werden kdnnen.

Es fehlt uns noch an einem geeigneten Terminus technics,

mit welchem wir die gesamte vegetative Nachkommenschaft eines

einzigen Samlings umfassen. Yielleicht wiirde sich der Ausdruck

Samlingsbrut dazu eignen, wenn es sich allein bei Blflten-

pflanzen urn solche Falle handelte. Urn auch Sporenpflanzen and

Tiere einzuschliessen , konnte man Paarungsbrut sagen.

Unter Paarung ist aber in diesem Sinne die Kernpaarungzo
verstehen, nicht die Paarung der tierischen Individuen, welche in

manchen Fallen zahlreiche Kernpaarungen zur Folge haben kann.

Wenn man den durch Paarung entstandenen jungen Kern als Paar-

kern bezeichnen dflrfte, wtirde sich das Wort Paarkernbrut
ergeben.

Feuerlilien der namlichen Paarkernbrut sind somit unter ein-

ander unfruchtbar, mit Pollen aus jeder andern Paarkernbrut sind

sie fruchtbar.

Digitized byGoogle



415

Zu den Pflanzen, welche nor mit Pollen, der Ton anderer

Paarkembrnt stammt, frnchtbar sind, gehttrt nnter andem
Hemerocallis flava, wahrscheinlich auch die ttbrigen Arten der

Gattong, ansser H. minor Andr. Wenn es mir gelingt, einige von
meiiten zahlreichen Hemerocallis-S&mlingen zn retten, werde ich

spftter fiber die Fruchtbarkeit der Geschwisterpflanzen unter ein-

ander, so wie fiber Hybride in dieser Gattong nahere Mitteilong

machen kOnnen.

2. Tragopogon hybridum L.

Die Lehre von der Artenkreozong im Pflanzenreiche ist durch

Joseph Gottlieb Koelreoter begrundet worden. Sein

erster kttnstlicher Bastard, eine Nicotiana rostica 9 X
pannicolata <?, gelangte im Jahre 1761 zor Blttte. Die An-
regong zu seinen erfolgreichen Yersochen verdankte Koelreoter
unstreitig seinen Yorgangern, insbesondere dem grossen Linn 6,
der nicht nor vielfach aof die Wichtigkeit einer Beobachtong der

hybriden Pflanzen hingewiesen, sondem aoch eine Anzahl von khnst-

lichen Bestanbongen sowohl zwischen Pflanzen derselben Spezies

als aoch zwischen verscbiedenen Arten vorgenommen hatte. Yon
den durch ihn aosgefQhrten Ereozongsversochen ist allerdings nor

ein einziger erfolgreich gewesen; er ftthrte zor Entstehong des

Tragopogon pratense 9 X porrifoliom <?, oder Tr.

hybridum L. welches im Jahre 1759 zor Blttte gelangte. Un-
zweifelhaft war dies der erste absichtlich ond zo wissenschaftlichen

Zwecken erzeogte Pflanzenbastard, so dass es wohl der Mtthe lohnt,

sich etwas genaoer damit zo beschaftigen.

Man kennt Linn 6 fast aosschliesslich als Systematiker ond
hat es vielfach ttbersehen, dass er aoch, namentlich in spateren

Jahren, ein trefflicher Pflanzenbiologe war. Unbekannt mit seinen

biologischen Untersochongen haben neoere Schriftsteller ihm einen

Yorworf daraos gemacht, dass er eine zo genaoen Bestanbongs-
versochen so ongeeignete Pflanze, wie Tragopogon ist, fttr seine

Erenzongen gewahlt babe. L i n n 6 wosste jedoch recht got, dass

z. B. Mirabilis, eine dorch besonders grosse PollenkOrner aos-

gezeichnete Gattong, theoretisch wesentliche Yorteile zo bieten

schien. Aber er hatte einen triftigen Grand, neben Mirabilis
aoch Tragopogon fttr seine ersten Versoche zo wablen. Sein

Erfolg war in diesem Falle keineswegs dorch Zufall oder Glttck

bedingt, sondem er war das Ergebnis eines Yersoches, zo welchem
eine richtig gedeotete Beobachtong die Anregong gegeben hatte.

Linn 6 hatte bemerkt, dass im Universitatsgarten zoUpsala
aof einem Beete, aof welchem neben einander Tragopogon
pratense ond Tr. porrifoliom gebaot worden, im Jahre
1756 ein einziges Exemplar einer Mittelform aofgetreten war,

gleichsam ein rotbltthendes Tr. pratense. Die Frttchte dieser

Pflanze, die Linn6 als Bastard aoffasste, gelangten nicht zor

Reife. Er versochte daher im Jahre 1757 von einem frisch aofgebltthten

Bliitenkdpfchen des Tr. p r a t e n s e die Pollenkdrner dorch kraftiges
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Anblasen and Abschaben zu entfernen, worauf er dann gegen 8 XThr

morgens die Narben mit dem Bltttenstaube einer abgepflttckten

Blame von Tr. porrifolium belegte. Dies Verfahren wurde bei

dem n&mlichen Bltttenk6pfchen an mehreren Tagen wiederholt. Die
Frttchte, welche dasselbe spftter lieferte, warden im folgenden Jahre
ausgesftet, und es gelangten dann die daraus erzogenen Pflanzen

im Jahre 1759 zur Blttte.

Die Blomenkronen der hybriden Pflanzen waren nur am Grande
gelb, wie bei der mtttterlichen Stammart; im tfbrigen waren sie

purpura; die Httllblatter waren lftnger als bei Tr. pratense and
die Bltttenstiele oberwftrts etwas dicker. Die Bastarde brachten
Frttchte.

Die St. Petersborger Akademie hatte aof das Jahr
1759 einen Preis fur die beste Arbeit tiber das Geschlecht der

Pflanzen aasgeschrieben. Linn 6 bewarb sich am diesen Preis mit

seiner Disqaisitio de sexa plantaram, far welche er

seine gelangene Tragopogon-Kreazung verwerten konnte. Er
fiigte der Arbeit, die am 6. September 1760 von der Akademie
mit dem Preise gekront wurde, Frttchte seines Bastards bei. Die-

selben warden 1760 im akademischen Garten zu St. Petersburg
ausgesaet; die daraus hervorgegangenen Pflanzen kamen 1761
zur Blttte. Koelreuter sah sie dort, wollte sie aber nicht als

richtige Bastardpflanzen anerkennen, sondern hochstens als halbe
Bastarde in verschiedenen Graden, wie er sich aasdrttckte. tTber

die Nachkommenschaft der Hybriden wusste damals weder Koel-
reuter noch Linn6 irgend etwas Sicheres.

Vergl.ttberLinn6'sTragopogon hy bridum: Ramstrdm,
Generatio ambigena (12. Dezbr. 1759) in Linn 6, Amoenit. acad.
VI p. 11. § XVI; Linn 6, Disqaisitio de sexa plantaram, 1. c.

X p. 126; Koelreater, Vorlauf. Nachr. S. 41, 42.

Linn6's theoretische Ansichten ttber die geschlecht-

liche Zeugung und ttber die Bastardpflanzen waren in ihrem eigent-

lichen Kernpunkte durchaus unrichtig, aber dieser Umstand darf
ans nicht abhalten, seine grossen Verdienste am die Lehre von der
Sexualitat der Pflanzen voll and ganz anzaerkennen. Koelreater,
dessen bewandernswttrdige Versache die meisten wichtigeren That-
sachen der Hybriditat klar gestellt haben, war in noch viel ab-
sonderlicheren theoretischen Vorurteilen befangen als Linn 6.

Beide Manner waren ausgezeichnete Beobachter, die sich den klaren

Blick fur die Thatsachen nicht durch ihre metaphysischen Speku-
lationen trttben liessen.

Meines Wissens ist Linn6's Versach der Tragopogon-
Ereozong niemals wiederholt worden. Dagegen hat man seinen

Bastard mehrfach ohne kttnstliches Zuthun an Orten entstehen

sehen, an welchen die beiden Bocksbart-Arten bei einander wuchsen.
Vorzttglich hat man dies einige Male aof den danischen Inseln be-

obachtet (vergl. J. Lange, Haandb. Dnsk. Flor.), wo Tr. porri-
folium zwar nicht wirklich einheimisch ist, aber doch hie and
da infolge ehemaligen Anbaus verwildert vorkommt.
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In den Abh. Natw. Ver. Bremen IX, S. 287 konnte ich vor

einigen Jahren Uber die Auffindung der spontanen Bastard-

form an einem deutschen Standorte berichten. Die Mitteilungen

des Herrn Dr. Fr. Mailer in Varel, auf welche sich meine Notiz

grfindete, lieferten ein klareres BUd von den Eigenschaften der

hybriden Pflanze, als es sich aus den bisherigen Angaben gewinnen

liess. Es blieben jedoch immerhin noch einzelne Punkte aufzukl&ren.

Koelreuter's ersten Bastard, die Nicotiana rustica
9 X panniculata <?, habe ich in frilheren Jahren wiederholt

erzeugt and sorgfaltig untersucht; schon damals war es mein
Wunsch, auch den Linn e'schen Bastard aus eigener Anschauung
kennen zu lernen. Die grosse Entfernung meines G&rtchens von
meiner Wohnnng machte regelrechte Kreozongsversuche sehr

schwierig fttr mich. Die beiden Tragopogon- Arten jedoch

habe ich neben einander ausges&et, habe den Bltttenstaub bei ge-

legentlichen Morgenbesnchen meiner Pflanzen vielfach flbertragen

and habe mich ausserdem auf die gtitige UnterstQtzong der Insekten

verlassen. Die Samen haben sich grossenteils selbst ausges&et.

Es sind mir nan ziemlich zahlreiche Bastardpflanzen aus denselben

aofgegangen. Zor Erg&nzang der bisherigen Beschreibungen be-

merke ich zunftchst folgendes.

Die Mehrzahl der Mischlingspflanzen ist durch einen ausserst

kr&ftigen Wuchs ausgezeichnet. Alle diejenigen Tragopogon-
Exemplare, welche vor der Bliite durch ihre ungewdhnliche Ueppigkeit

auffielen, erwiesen sich spftter als Hybride. Einzelne hybride

Pflanzen waren kleiner; abgesehen von der Statur glichen sich

samtliche Exemplare des Mischlings anfs genaaeste.

Die BlUtenfarbe ist von J. Lang e undFr. Mil Her bereits

ganz richtig angegeben worden, aber ich konnte mir doch keine

recht klare Vorstellung von der Farbenverteilung machen, bevor

ich den Mischling selbst gesehen hatte. Die Sache verh&lt sich so.

Die Einzelblttten der beiden reinen Arten sind, so weit sie tiber-

haopt zu Gesicht kommen, einfarbig, und zwar bei T. p r a t e n s e

gelb, bei T. porri folium schon porpor-violett. Der unterste,

nicht sichtbar werdende Teil der BlumenrOhre ist bei beiden Arten

weisslich. Bei dem Mischling ist der untere Abschnitt der Krone,

and zwar noch der Grand des zungenftrmigen Teils, schon gelb

geferbt, der mittlere and obere (bei flro^Kandbltiten der weitaus

grOssere) Teil der Zungen aber bfSQnlich-porpurn. Der Farbenton

ist vollstftudig verschieden von dem schftnen Violett der Porri-
f olium- BlUten; er erinnert an die Blumen von Geranium
phaeum, mehr noch an dasBraun von Scro f ul aria-Kronen,
ist jedoch etwas matter. Beim Aufbliihen der Tragopogon-
Kdpfchen ist diese F&rbung ein wenig lebhafter als spater. Bei

n&herer Betrachtung zeigen sich die Nerven und Z&hne der Zungen-
blQten leicht gelblich. Die gesamten Kdpfchen des hybriden Tra-
gopogon erscheinen namentlich am letzten Tage der Blttte aussen

purporbraun, innen gelb. Es rOhrt dies daher, dass die Zungen
der ausseren Blatchen sehr lang, die der inneren sehr kurz sind,

Miw 1890. XI, 27
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and dass sich alle Zangen nach aussen legen, so dass die inneren

Zungen den gelben Grand der ausseren and mittleren EinzelblQten

verdecken. Bei den inneren Blttten wird dadarch aber in der Mitte

des Kflpfchens der untere gelbe Teil frei sichtbar. — Ich babe
versucht, ob sich aus den braunen Zungenblttten vielleicht die beiden

Farbstoqe der Stammarten isolieren liessen. Es ist mir dies aber

wenigstens nicht sogleich bei den ersten Versachen gelungen. Der
violette Porrifoliam-Farbstoff ist nicht leicht zerstOrbar; er

wird dorch Alkalien grttn und dorch Sauren karminrot.

Die Pollenkdrner des Mischlings sind allerdings etwas ungleich,

aber man sollte sie nach dem ausseren Ansehen doch far voll-

standig leistangsfahig halten. Die Fruchtbarkeit der hybriden

Pflanze ist jedoch aasserordentlich geschwacht. In manchen Kdpfchen

schlagen alle Frttchte fehl, in anderen entwickeln sich einige wenige.

Dorch die Farbang des Pappus ist der Mischling leicht von Tr.
porrifolium, aber kaum mit Sicherheit von Tr. pratense
zu anterscheiden. tfbrigens lasst sich die fruchttragende Pflanze

auf den ersten Blick dorch das Feblschlagen der meisten Fruchte

von den Stammarten anterscheiden. An den tauben Frttchten breitet

der Pappus sich nicht aus. Auffallig war mir, dass die Blumen
des Mischlings mittags etwas langer gedffnet zu bleiben pflegen als

die der Stammarten.

Vergleichung des Mischlings mit den Stammarten.

Trag. pratenseL.

Bltt tens tielunter-

halb des K6pfchens
wenig verdickt, nebst

den Httllblattern flao-

mig.

Tr. hybridum L.

BlUtenstielunter-
halb des Kdpfchens
deotlich verdickt, flau-

mig; HQllblatter aoch
am Grande mit etwas

Behaarong.

Tr. porrifoliom L.

Biatenstielunter-
halb des Kdpfchens

stark verdickt, nebst

dem onteren Teile der
HQllblatter kahl.

Aossere BlUten etwa AussereBlttten etwas Aussere Blttten be-
so lang wie die kUrzer als die trachtlich kttrzer
HQllblatter.

Httllblatterflber
dem Grande kaum
quer eingedrttckt.

BlUten gelb.

Hiillblatter.

Httllblatter aber

dem Grande etwas

quer eingedrttckt.

Der grdsere Teil der

Zangen der Bltit-

chen matt braun-

violettmit etwas gelb-

lichen Nerven and
Zahnen; der untere

Teil der Kronen gelb,

daher das Zentrom
des Kftpfchens gelb.

alsdieHiillblatter.

Hiillblatter aber
dem Grunde quer ein-

gedrttckt.

B la ten gesftttigt

purparviolett
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Tr. pratense L.

Pollenk&rner
gleich.

HO he etwa 1 m.

419

Tr. hybridum L.

Pol lenkdr ner
ungleich gross ; die

meisten so gross oder
kanm so gross wie

bei Tr. pratense,
einige aber wie bei

T. porrif olium.

Die meisten Exem-
plare ha her, kr&f-

tiger nnd mehr ver-

zweigt als bei beiden

Stammarten.

Die Bltttenkflpfe

schliessen sich

vormittags zwischen
11 mid 12 Uhr.

In einigen KOpfchen
entwickelten sich gar

keine, in andern nur
wenige (1—6) voll-

kommene Frttchte.

Stiel der Federkrone
etwa so lang wie die

Frucht.

Federkrone gran, in

der Mitte (beim Stiel-

ansatz) etwas br&un-

lich. Die Federkrone
der tauben Frttchte

breitet sich nicht aus.

Frttchte kleiner als Frttchte so gross wie Frttchte grosser als

beiTr. porrifolinm. bei Tr. porrifolium. bei Tr. pratense.

Die wenigen wohlgebildeten Frtlchte des Tr. hybridnm keimen
ebenso leicht wie die der Stammarten.

Schliesslich bemerke ich noch, dass Tragopogon- Frtlchte,

welche im Anfang des Sommers gesftet werden, im folgenden Mai
and Juni znr Blttte gelangen und dann anch schon im Juni die

ersten reifen Frttchte liefern. Wenn der Juli Regen genng fttr die

Keimung liefert, vollendet sich der Kreislanf der Entwickelnng von
der Anssaat bis znr Fruchtreife in 12 Monaten. Im Herbste ge-

s&ete Frttchte gelangen im folgenden Sommer noch nicht znr

Blttte.

Die Bltttenkflpfe

schliessen sich

vormittags zwischen

10 nnd 11 Uhr.

In jedem Kdpfchen
entwickeln sich zabl-

reiche Frttchte.

Stiel der Federkrone
kfirzer als die Frncht.

Federkrone gran.

Tr. porrifolinm L.

Pollenkdrner
gleich, grosser als bei

Tr. pratense.

H&he etwa 1 m.

Die Btttenkdpfe

schliessen sich

vormittags zwischen

107s nnd II72 Uhr.

In jedem Kdpfchen
entwickeln sich zahl-

reiche Frttchte.

Stiel der Federkrone
lftnger als die Frncht.

Federkrone gelblich

brann.
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3. Melilotas albas X macrorrhizus.

Im Jahre 1887 entdeckten Herr Professor B u c h e n a u und ich

am Weserufer unterhalb Bremen einen Melilotas albasX macrorrhizus

and beschrieben ihn Abh. Natw. Ver. Bremen X., S. 203. Als ich

im folgenden Jahre den Standort wieder aufsuchte, fand ich eine

nicht ganz kleine Zahl von Mischlingspflanzen in dessen N&he

(vergL diese Abh. X., S. 432.)

Die beiden Melilotas-Arten kommen stellenweise in grosser

Menge am Weserufer vor. Sie werden zur Blutezeit ziemlich eifrig

durch Honigbienen besucht, von welchen jede einzelne in der Kegel

sich streng an eine der beiden Arten halt. Verfolgt man z. B.

eine Biene, welche mit der Ausbeutung von M. albas beschaftigt

ist, so wird man bemerken, dass sie mitunter auf andere weisse

Blumen zufliegt, bis sie in der N&he derselben ihren Irrtam er-

kennt, dass sie sich aber um die gelben Meliloten ebenso wenig

wie am andere gelbe Blumen ktimmert. In entsprechender Weise

benehmen sich diejenigen Bienen, welche Melilotas macrorrhizus be-

suchen; auch sie fliegen oft irrtiimlich auf fremde gelbe Blumen

zu. Weitaus die meisten Individuen unter den Bienen lassen sich

in der angegebenen Weise bei ihren Melilotus-Besuchen durch die

Farbe leiten, doch giebt es einzelne, welche dies nicht thun. Sie

fliegen ohne jede Vorliebe fur die eine oder die andere Art un-

mittelbar von einer gelben Pflanze zu einer benachbarten weissen

hiniiber und umgekehrt. Durch diese Bienen, denen die Farbe gleich-

giiltig zu sein scheint, ist Gelegenheit zu einer Kreuzung der

beiden Arten gegeben.

Frttchte des ersten im Jahre 1887 aufgefundenen Melilotus-

Mischlings wurden im Frtihjahr 1888 ausgesaet. Sie keimten zum

Teil in demselben Sommer, zum Teil aber erst im folgenden Frith-

ling. Die Entwickelung der jungen Pflanzen war auffallend un-

gleichmassig; einzelne wuchsen sehr kraftig heran, wahrend andere

schwachlich blieben oder ganz eingingen. 1889 gelangten vier

Exemplare der Bastardabkftmmlinge zur Bltite. Alle hatten kleine,

nur etwa 5—6 mm lange Blumen und ziemlich lockere BlUtentrauben.

An einem Exemplare waren die Blumen gelb, an zweien die Fahne

weisslich, Flflgel und Schiffchen gelb. Das vierte Exemplar war

ungemein kraftig und hatte zahlreiche Stengel getrieben, obgleich

es standOrtlich in keiner Weise bevorzugt war. Es zeichnete sich

durch ausgepragte Dichotypie aus. Ein Teil der Stengel brachte

einfarbig gelbe Blumen, ein anderer zweifarbig gelbweisse.

Mit Ausnahme der Farbung der Fahne zeigten die ver-

schiedenen Blumen der vier BastardabkOmmlinge keine irgend er-

heblichen Verschiedenheiten. Das Langenverhaltnis der Blumen-

blatter war dasselbe wie bei der hybriden Mutterpflanze : die Flflgel

waren etwas kttrzer als die Fahne und etwas longer als das

Schiffchen. Der Bliitenstaub zeigte ausserlich keine Abnormitaten.

Obgleich die BlUten gut von Honigbienen besucht wurden, war der

Fruchtansatz mangelhaft. Die Fruchttrauben waren locker, doch
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war die Zabl der Frfichte betrachtlich grosser als bei der hybriden

Mutterpflanze. In der Gestalt zeigten sie keine Abweichung von

der Mittelbildung des ursprttnglichen Mischlings.

Das Gelb an der einfarbigen so wie an Flttgeln unci Schiffchen

der zweifarbigen Blumen war etwas blasser als bei M. macrorrhizus.

Das Weiss der Fahne bei den zweifarbigen Blumen war nicht ganz

rein, sondern spielte etwas ins isabellgelb and ansserdem war ein

deutlich gelber Mittelstreifen vorhanden.
Wie bei dem hybriden Tragopogon war auch bei dem hybriden

Melilotas die Farbenverteilang stets die nftmliche. An den zweifarbigen

Blumen war die Fahne and niemals ein anderes Eronblatt weiss.

Bemerkenswert ist ferner die Dichotypie nnseres Melilotus, die

unter meinen eigenen Aussaaten von Hybriden, ausser bei Melilotus,

nur noch einmal aufgetreten ist. Merkwdrdigerweise war dies ein

Bastard erster Generation, ein Trollius Asiaticus $X
E u r o p a e u s <?, der seitdem alljabrlich einen oder einige Stengel

mit Asiaticu8-fthnlichen Blumen treibt, w&hrend die Mehrzahl der

Stengel Europaeus-ahnliche Blumen bringt.

4. Parthenogenesis?

Eine isolierte weibliche Pflanze von Bryonia dioica L. setzte

im Sommer keine Frfichte an; erst im Herbste kamen einige

Beeren zur Reife. Es warden daraus mehrere Pflanzen erzogen,

welche sftmtlich weiblich waren, sich aber durch reichlicberenFrucht-

ansatz, der fern von mannlichen Pflanzen erfolgte, von der Mutter-

pflanze unterschieden.
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Variet&ten von Clivia miniata.

Za Anfang der achtziger Jahre fanden sich in den gftrtnerischen

Zeitschriften hin and wieder Mitteilungen flber pracbtvolle Hybride
von Clivia miniata (Hook.) Benth. (Himantophyllam), welche

Herr Reimers in Flottbeck gezogen babe. Einige Jahre sp&ter

erschienen diese Pfianzen in Ausstellungen, warden aber jetzt

meistens als Varietaten, nicht als Hybride, bezeichnet Allm&hlich

haben sie sich in den Gftrtnereien verbreitet, so dass sie die or-

sprflngliche CI. miniata mehr and mehr verdr&ngen. Sie zeichnen

sich vor ihr darch betrftchtlich grdssere and weit lebhafter ge-

fftrbte Blomen aos; die inneren Perigonbl&tter sind nicht allein

grosser, sondern oft aach verhftltnismftssig breiter. Im Blfiten-

staabe dieser schOneren Sorten, welche abrigens anter einander

wesentlich verscbieden sind, linden sich stets einige verkOmmerte
Kftrner.

Herr Reimers hat angegeben, er habe diese neaen Clivien

darch Best&abang von CI. miniata mit Pollen von Vallota purpurea

and verschiedenen kaltivierten Hippeastren erzeogt. Die er-

erzielten Pfianzen sind offenbar keine Bastarde, sondern weichen

nor darch OrOsse and Fftrbang der Blomen von der Matterpflanze

ab, nfthem sich aber in diesen ftosserlichen Beziehongen allerdings

der Vallota and den Hippeastram-Arten. Die Wirkungsweise des

fremden Pollens scheint eine ahnliche gewesen za sein wie in den
von mir als Pseadogamie (Pflanzenmischl. S. 525) bezeichneten

Fallen. Aach das von mir in diesen Abh. X, S. 434 beschriebene

Melandrynm reiht sich hier an.

W. 0. Focke.
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Die Herkunft der Vertreter der nordischen

Flora im niedersachsischen Tieflande.

Von W. 0. Focke.

Der norddeutsche Botaniker, welcher die Waldungen der

Granitalpen in etwa 1500 m Hdbe durchstreift, trifft dort nnter

Ficbten and Kiefern eine Flora an, die ihn lebhaft an die Nadel-
w&lder seiner Heimat erinnert. Vaccinium myrtillus and V. vitis

Idaea nebst stattlicben Moosen aus den Gattungen Hypnum, Hy-
locomium and Dicranum, Uberziehen als ein grOner Teppich die

braonen Massen der modernden Tannennadeln. Dazwischen be-

merkt man zerstreut mancherlei Blumen and Graser, hin and wieder

auch Farm- und Barlapparten. In grosser Fttlle und weiter Ver-
breitung finden sich bier manche Pfianzen, welche wir als Selten-

beiten von sehr zerstreuten Standorten der norddeutschen Ebene
kennen. So z. B. pflegen in den Nadelwaldern der Zentralkette

der Alpen Pirola uniflora, Linnaea borealis, Listera cordata, Goo-
dyera repens, Lycopodiam annotinum and Hypnum crista castrensis

mebr oder minder haufig za sein. Ihre pflanzliche Umgebung
deotet entscbieden auf ein wesentlich raaheres Klima, als das der

norddeutschen Ebene ist. Laubwald fehlt vollst&ndig in jener HOhe
von 1500 m; ebenso wenig gedeihen dort Krauter, welche eine

Vegetationsperiode von mebr als 4 Monaten erfordern.

Diese Thatsachen weisen darauf hin, dass die genannten
Pflanzenarten, welche den Boden der Nadelwaldungen in den Alpen
bedecken, als Bttrger ktihlerer Himmelsstriche za betrachten sind.

In der norddeutschen Ebene erscheinen sie als nordische oder

nordisch-alpine Formen, wfthrend sie auf der skandinavischen Halb-

insel and im Ubrigen Nordeuropa ihre eigentliche Heimat haben.

Wir kOnnen sie als subarktische Typen bezeichnen.

Wenige wissenschaftliche Thatsachen haben wahrend der

letzten Jahrzehnte die Naturforscher so vielfach and lebhaft be-

schaftigt, wie die Erfahrungen, welche man iiber die der Oegen-
wart in geologischem Sinne so nahe gertickte Eiszeit sammelte.

Gleich wie man ehemals in alien mOglichen Beobachtungen klare

Zeognisse ftir eine Sintflut, wenn nicht gar eine Stlndflut, sehen

wollte, so glaubte man neuerdings tiberall deutliche Spuren der

Eiszeit za erblicken. Die Botaniker waren froh, die Entdeckungen
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der Geologen and Palaeontologen durch Tbatsachen der Pflanzen-

verbreitnng unterstfltzen zu kdnnen. Man nahm unter anderm ganz
unbedenklich an, die subarktischen Typen in Norddeutschland seien

die Reste einer eiszeitlichen Flora. Diese Vorstellung ist heut-

zutage bei vielen Botanikern so festgewurzelt, dass es ihnen gar
nicht mehr erforderlich scheint, im Einzelfalle zu untersuchen, ob
irgend welche besondere Grande far die Annahme der angeblich

eiszeitlichen Herkunft dieser oder jener bestimmten Pflanze ge-

funden werden kftnnen. Wir wissen, dass sowohl unmittelbar vor

als auch bald nach der Eiszeit Norddeutschland von einer Vege-

tation bedeckt war, welche sich in ihrem Gesamtcharakter nicht

wesentlich von der gegenw&rtigen unterschied. Ferner haben gee-

logische Funde dargethan, dass wahrend der Eiszeit in unmittel-

barer Nahe der Gletscber eine ausgepragt arktisch-alpine Flora in

Norddeutschland heimisch war. Reste der subarktischen Pflanzan

wird man kaum erwarten kdnnen zu finden, aber es ist gestattet

anzunehmen, dass solche Arten in der That wahrend der Eisztit

in Deutschland vorhanden waren, vermutlich in einiger Entfemuig
von den Gletschern.

Die nordischen Lander, insbesondere Skandinavien und Firn-

land, mOssen zur Eiszeit fast ganz vergletschert gewesen sein.

Eisfreie Berg- und HQgelrQcken kdnnen, aus der ungeheuren

Gletscherwdste emporragend, wohl nur eine sparliche hochnordische

Flora ernahrt haben. Vielleicht mdgen warme Kdstenpunkte Nor-

wegens Zufluchtsstatten for eine subarktische Vegetation gewesen
sein, aber es erseheint undenkbar, dass die heutige mitteletro-

paische Pfianzenwelt sieh irgendwo polwarts von dem vergletscheiten

Norddeutschland erhalten haben kann. Wir mflssen daher an-

nebmen, dass die Vertreter der mitteleurop&schen Flora erst nach

der Eiszeit in Skandinavien eingewandert sind.

Wahrend der ersten Eiszeit waren die Ostsee und die nerd-

deutsche Ebene von einem riesigen Gletscherstrome erfQUt oder,

wie es scheint, teilweise von einem eisbedeckten Meere ftberspfilt

Die erste Vegetation, welche nach dem Abschmelzen des Gletsclers

einwanderte, bestand ohneZweifel aus kalteliebenden, hochnordischen

Arten, denen dann allmahlich immer warmebedttrftigere Gewachse
folgten.

Es ist nicht unwahrscheinlicb, dass in dem Zeitraume vom Be-

ginne der Vergletscherung bis zur Gegenwart mehrfacfie betr&chtliche

klimatische Schwankungen vorgekommen sind. Im nordwestlichen

Deutschland finden wir nur die Spuren einer einzigen Eiszeit,

wahrend der Nordosten zweimal vergletschert gewesen zu sein

scheint. Als sicher dQrfen wir aber annehmen, dass nach der Eis-

zeit nicht etwa eine allmfthliche bis zur Gegenwart fortdauernde

Zunahme der Warme stattgefunden hat. Es war nach jener Zeit

schon einmal warmer als jetzt, wenigstens wahrend der Sommer-
monate. Funde von Tierresten deuten darauf hin, dass auf die

Ealteperiode eine „Steppenzeit" folgte, ausgezeiebnet durch warme

trockene Sommer.
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Wir mttssen annehmen, class die mittelenropaische Vegetation
das von Eis and Wasser bedeckt gewesene Land nach der Ver-
gletscberang allm&hlich wieder in Besitz genommen hat, zuerst das
nordwestliche Deatschland, dann das nordftstliche, and schliesslich

auch den SUden der skandinavischen Halbinsel. Die trennenden
Meere and Meeresarme kOnnen der Wanderong der Pflanzen keine
wesentlichen Hindernisse bereitet haben. Zwischen Norddeutsch-
land nnd Jutland einerseits, dem sQdlichen Norwegen and Schweden
andererseits verlaufen keine irgendwie bedeutsamen pflanzengeo-

graphischen Orenzen. Der Stlden der skandinavischen Halbinsel
besitzt in seiner gegenw&rtigen Pflanzendecke ziemlich zahlreiche

Formen, welche eigentlich einem sUdlicheren Klima anzugebftren

scheinen. Die ttberall in Nordeuropa im Verschwinden begriffene

Trapa natans ist auch in Schweden vorhanden and zwar an ziemlich

zahlreichen Orten. An geschtttzten Stellen im sQdwestlichen Nor-
wegen wachsen Ilex aquifolium, Erica cinerea and Primula acaolis,

drei Charakterpflanzen der englischen Flora. Ihre norwegischen
Standorte sind durcb weite meerbedeckte Zwischenr&ome von den
n&chsten Pankten ihres zasammenhftngenden Wohngebietes getrennt.

Sacht man nach einer Ortlichkeit in Skandinavien, an welcher
sich eine Eiszeitflora leicht hfttte erhalten kdnnen, so scheint die

Inset Gotland ganz besonders dazu geeignet za sein. Mitten im Bette
des alten ostseeischen Riesengletschers gelegen, sind ihre Trammer
fiber ganz Norddeutschland zerstreat worden. Der erhaltene Rest der
Insel ist weit genag vom Festlande entfernt, am gegen das Yordringen
einwandernder Pfianzenformen zeitweiligen Schutz za bieten. Got-
land erscheint nan aber nicht etwa als ein Zufluchtsort von nor-

dischen, sondern viel mehr von sfldlichen Formen. Wenn Qberhaupt
geologische Folgerangen aas der jetzigen geographischen Ver-
breitang der Arten zalftssig sind, so weist die Flora Gotlands
darauf bin, dass der Gegenwart zonftchst eine wftrmere Zeit vor-

anging, deren Pflanzenwelt sich wenigstens teilweise auf der bal-

tischen Insel lAnger erhalten konnte als auf dem benachbarten
Festlande. Aosserdem dtkrfte flbrigens auch der Kalkboden den
relativ sfldlichen Charakter der gotlSndischen Flora bedingen.

Wfthrend in Skandinavien die sfldlichen Arten auffallend sind,

erscheinen in Norddeutschland die nordischen bemerkenswert. Im
Nordosten treten sie im allgemeinen alsVorposten der rossischen Flora
auf, mitwelcher sie in onmittelbarem topographischen Zusammenhange
stehen. Anders verhalt es sich im Nordwesten, wo nordische
Arten vorkommen, welche sich nicht ostw&rts verbreiten and welche
von den n&chsten skandinavischen Standorten dorch das Meer ge-
trennt sind. Gerade diese Pflanzen sind es, welche man ganz be-
sonders ffir tFberbleibsel aos der Eiszeit gehalten hat.

Die Beziehungen zwischen der Eiszeit and jenen nordischen
Arten hat man sich in verschiedener Weise vorgestellt. V6llig nn-
zulftssig ist die Annahme, welche zaweilen aufgestellt worden ist,

als seien die Samen jener Arten, z. B. von Cornus Suecica, mit
den BlOcken unmittelbar von Skandinavien nach Dentschland ge-
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bracht worden. Cornus wachs schwerlich am Rande der Gletscher,

auch ist nicht anzonehmen, dass die Samen einen Jahrhunderte langen
Transport so wie eine viele Jahrtansende wfthrende Eiszeit fiber-

standen haben sollten and dass sie dann auf dem von eisigem
Schmelzwasser tiberfluteten nackten Sande keimten. Gerade Cornus
bedarf, gleieh manchen andern nordischen Arten, einen humusreichen
Boden, kann also nicht der ersten Yegetationsdecke angehftrt

haben. Will man von einer eiszeitlichen Herkunft der nordischen
Pflanzenformen sprechen, so muss man sich vorstellen, dass sie

zur Eiszeit Bestandteile der Vegetation waren, welche die nicht

vergletscherten Landstriche Deutechlands bedeckte.

Zur Entscheidang der Frage, ob die sabarktischen Pflanzen

Norddeutschlands Uberbleibsel der Eiszeit sein kftnnen, ist zon&chst
eine Betrachtnng der Standorte dieser Pflanzen von Wichtigkett
Einige dieser Arten, z. B. Scirpus caespitosos, Juncus filiformis,

Littorella lacustris and Empetram nigrum, treten im nordwestlichen

Deutschland so massenhaft auf, dass sie bier ebenso gat als ein~

beimisch erscheinen wie irgendwo sonst auf der Erde. Aber auch
for die andern Arten sucht man vergebens nach ausnahmsweise
rauhen and kalten Standorten, an denen sie sich, wie man ver-
maten kdnnte, besonders leicht hatten behaupten kdnnen. Uberall
finden wir die nordischen Formen in buntem Gemisch mit westlichen

and stidwestlichen. Der Heidetampel, in welchem Sparganiam affine

and Lobelia Dortmanna wachsen, beherbergt auch Myriophyllom
alterniflorum and Batrachiam hololeacam ; Cornus Suecica steht in
baschiger Heide in Gesellschaft von Genista Anglica and Erica
tetralix, auf den Nordseeinseln finden sich sowohl die nordischen
Arten Lathyros maritimus and Odontites littoralis als auch die
sQdwestlichen Convolvulus soldanella, Helianthemum guttatum and
Carex punctata. Selbst die Buchenwaldungen mit ihrem Unter-
gebttschvon immergrOnen Htllsen beherbergen nebst westlichen

Arten wie Corydalis claviculata and Gagea spathacea auch Vertreter

der nordischen and montanen Flora wie Chrysospleniom oppositi-

foliam, Circaea alpina and Veronica montana.
Wir sind nicht im stande za entscheiden, ob Saxifraga hir-

culus and Scheachzeria palastris schon seit l&ngerer Zeit im nord-

westlichen Deutschland heimisch sind als Wahlenbergia hederacea
and Hypericum elodes; w&hrend jene Arten als t)berbleibsel aus
einer kalten Zeit aofgefasst werden k6nnen, lassen sich diese als

letzte Vertreter der Flora einer warmeren Periode deuten. Far
beide Annahmen kOnnen gewisse Wahrscheinlichkeitsgrtinde an-

geftthrt werden, keine lasst sich beweisen. So weit wir aber die

Wanderf&higkeit der Arten unterrichtet sind, l&sst sich aach in

dieser Beziehang kein wesentlicher Unterschied zwischen den im
nordwestlichen Deutschland wachsenden nordischen and sttdwest-

lichen Arten erkennen. Wer Meere wie die Nordsee and Ostsee

for ein schwer za iiberwindendes Hindemis der Pflanzenverbreitang

halt, dem mass das Vorkommen von Ilex aquifolium and Erica

cinerea in Norwegen ebenso merkwttrdig erscheinen, wie das
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Heimatsrecht von Cornus Suecica und Saxifraga hirculus in Nieder-

sachsen. Klimatologische Erklftrungsversuche ftlr diese Thatsachen
warden sich aber notwendig vollstandig widersprechen, sobald sie

sich auf eine Anderung der klimatischen Verhaltnisse stUtzen

wollten. Der Austausch der Floren zwischen Deutschland and
Skandinavien kann nicht leichter von statten gegangen sein,

wenn statt des jetzt vorhandenen Meeres Eis zwischen diesen

L&ndern lag.

Zum Schlusse dieser Betracbtungen mdge es gestattet sein,

auf die eingangs angefiihrten Thatsachen zurttckzukommen. In den
Kieferwaldungen der nordwestdeutschen Kttstenlandschaften treffen

wir zerstreat eine Reihe von nordisch-alpinen Arten an, wie Pirola

uniflora, Linnaea borealis, Listera cordata, Goodyera repens and
Lycopodium annotinum. Die Kieferwaldungen an unserer Kttste

sind sftmtlich erst im Laufe der letzten 100 oder 150 Jahre an-

gelegt. Die jungen Pflanzungen („Furenkampea
) eignen sich wegen

des dichten Standes der Baume kaum zur Ansiedelung der ge-

nannten seltenen Gewachse, aber auch in den lichteren alteren

BestAnden zeigen sie sich erst nach einiger Zeit. Es liegt die

Annahme nahe, dass die Baume, sobald sie reichlich FrUchte

bringen, Vdgel heranlocken, welche sich von Nadelholzsamen nahren
and welche in ihrem Gefieder die feinen Samen der pflanzlichen

Bewohner skandinavischer Nadelwaldungen herbeifdhren.

Linnaea and die andern genannten Pflanzenarten finden sich

im nordwestdeutschen Kflstenlande niemals ausserhalb der Nadel-

walder, und diese giebt es, wie gesagt, erst seit wenig mehr als

100 Jahren. Die Einwanderung der in hiesiger Gegend an den
Nadelwald gebundenen Arten kann somit erst im Laufe der letzten

100 Jahre erfolgt sein. Es ist gar kein Grand einzusehen, wes-

halb nicht auch die andern nordischen Arten sich bei uns an-

gesiedelt haben sollten, sobald geeignete Standorte ftlr sie vor-

banden waren. Feine Samen und die Kerne der Beerenfriichte

(Yaccinium, Arctostaphylos, Empetrum, Cornus) kdnnen leicht durch

Vdgel ausgestreut werden. — Es ist mdglich, dass es zahlreiche

Pflanzen giebt, welche seit der Eiszeit stets im nordwestlichen

Deutschland heimisch gewesen sind, andere m6gen gekommen, ver-

schwunden und wiedergekommen sein. Um aber ftlr eine bestimmte
Art eine eiszeitliche Herkunft wahrscheinlich zu machen, gendgt es

nicht, nachzuweisen, dass ihr Wohngebiet vorzugsweise den Norden
Europas umfasst.

Der Vegetationscharakter einer Gegend wird ganz besonders
durch den Boden bestimmt. Auf Kalk treffen wir in der Regel
Vertreter des warmen und trocknen Stidens an. Die Flora des

nassen humosen Sandes so wie des sauren Moorbodens ist dagegen
stets durch nordische oder arktisch-alpine Typen ausgezeichnet,

neben welchen sich allerdings audi westliche Formen ein-

zufinden pflegen. Der verwitterte Gneis und Granit hat chemisch
wie physikalisch grosse Ahnlichkeit mit dem Boden der nord-

deatschen Ebene; er ist durchschnittlich feucht und ist gtinstig
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fur die Moorbildung. Die Standorte, welche das nasse humose
and sandige Erdreich darbietet, vom Heidesee bis zum Hochmoor,
von der sonnigen Sanddune bis zum lichten Eichenwalde, beher-
bergen die Mehrzahl der Charakterpflanzen Niedersachsens, lauter

nordische und westliche Typen.
Der Zweck dieser Betrachtungen ist, darauf aufmerksam zu

machen, dass wir nicht gedankenlos und gewohnheitsmassig bald
die Eiszeit, bald irgend welche Warmeperioden ftir diejenigen That-
sachen der Pflanzenverbreitung verantwortlich machen diirfen,

welche uns besonders auffallig erscheinen. Es ist besser, sich vor-
laufig mit einem ignoramus zu bescheiden, als sich mit den iib-

lichen zu jedem Dienste verwendbaren Erklarungen tiber alle

Schwierigkeiten wegzusetzen. Ein wirklicher Gewinn ftir unsere
Erkenntnis der Thatsachen kann nur dadurch erzielt werden, dass
wir die Lebensbedingungen und die Yerbreitungsweise der einzelnen

Arten zu erforschen suchen.
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Beitr&ge zur nordwestdeutschen Flora.

Zusammengestellt von W. 0. Focke.

Seit einigen Jahren habe ich in diesen Abhandlungen zur
Fiillung der beim Satze der grosseren Arbeiten (ibrigbleibenden

Blatter unter anderm auch Mitteilungen „Zur Flora von Bremen"
eingereiht. Da diese Angaben in manchen Fallen die Anregung
zu weiteren Nachforschungen gegeben zu haben scheinen, so glaubte

ich den Versuch machen zu dtirfen, meine floristischen Notizen

durch Aufnahme der mir von einigen Freunden gemachten Mit-

teilungen zu erweitern. In dem folgenden Verzeichnisse bedeutet:

B. Gebiet der Flora von Bremen. Dasselbe umfasst auch
Teile von 0. und St.

B. Bassum. Gebiet der Florula Bassumensis, siehe diese

Abh. X, S. 481.

0. Herzogtum Oldenburg.

St. Regierungsbezirk Stade.

Am Schlusse jeder einzelnen Angabe habe ich den Finder
oder Gew&hrsmann genannt und zwar durch folgende Abkttrzungen

:

(Aschers.) .... Professor Dr. Paul Ascherson in Berlin.

(Beckm.) .... Apotheker C. Beckmann in Bassum.
(B.) Professor Dr. Fr. Buchenau in Bremen.
(F.) . . . . . . Dr. W. 0. Focke in Bremen.
(Fr. M.) .... Dr. Friedrich Miiller in Varel.

(J.) ...... Navigationslehrer C. Jillfs in Elsfleth.

(Kleb.) Seminarlehrer Dr. H. Klebahn in Bremen.
(Mess.) Reallehrer Carl Messer in Bremen.
(S.) Hinrich Sandstede in Zwischenahn.

Batrachium Baudotii (Godr.) Van den Bosche.

0. Graben auf den Groden bei Blexen. (F. u. J.)

Ranunculus Lingua L.

B. Bassum: „Muschenriede" bei Stiihren. (Beckm.)

Barbarea praecox R. Br.

Nach Trentepohl an Wegen und Grftben in der Marsch
hftufig. Diese Angabe hat sich nicht bestatigt, da neuer-

dings weder B. praecox noch B. intermedia Bor. in den
Marschen an der unteren Weser wildwachsend aufgefonden

werden konnten. B. praecox wird jedoch zuweilen in der

Mir. 1890. XI, 28
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Marsch als Ktichenkraut gebaut und sftet sich dann leicht

auf Gartenland aus. Moglicherweise ist dies ehemals
haufiger der Fall gewesen. (F.)

B. stricta Andrz. 0. Bei Apcn. (S.)

Erysimum cheiranthoides L., E. repandum L., E. orientate R.
Br., Camelina dentata Pers., Lepidium perfoliatum L., L. cam-
pestre R. Br.

0. Eingeschleppt auf demBahnhofeVarel, durch Primaner
v. Mind en gefunden (Fr. M.); Lep. campestre auch auf
einem Kleeacker bei Zwischenahn (S.)

Lepidium Draba L.

0. Massenhaft als Ruderalpflanze zu Nordenham. (F. u. J.)

Cochlearia Danica L.

0. Auf dem Groden bei Blexen, aber nicht haufig.

(F. u. J.)

Dianthus deltoides L.

B. Am Chausseerain bei Huchtingen. (Mess.)

Silene Otites L.

0. Auf dem Bahnhofe Varel, schon seit mehreren Jahren.
(Fr. M.)

Hypericum elodes L.

0. In einer iiberschwemmten Niederung beim Hause des
Kothners Pahlmann in Nellinghof bei Vechta. (S.)

Geranium phaeum L.

0. Auf dem Schlosshofe in Neuenburg. (Fr. M.)

Rubus saxatilis L.

0. Bei Varel nur wenige Exemplare in einem Geholze
bei dem Kl. Herrenneuen. (Fr. M.)

R. candicans Wh.
St. Zu Wallhofen. (F.)

R Radula Wh.
B. Bassum: An Hecken in Rollinghausen. (Beckm.)

Rosa tomentosa Sm.
St. Hecken urn Ltibberstedt und Wallhofen. (F.)

Epilobium palustre X parviflorum.
B. Bassum: Muller's Bruch bei Osterbinde (Aschers.,

10. Aug. 1889).

Lythrum Salicaria L.

Die Wiesen der Blocklander Niederung fielen Ende
Juni 1889 vor der Heuernte auf weiten Strecken schon aus
der Feme durch eine lebhafte Purpurfarbe auf, bewirkt
durch das ungemein reichliche Bliihen von Lythrum. (B., F.)

Sedum maximum Sut.

B. Bassum: an einer Bdschung der Twistringer Chaussee
bei Wiebusch und im Tiefenbruch bei Briimsen. — Bliiten

griinlich gelb ; das in diesen Abhandl. X, S: 491 erw&hnte
fragliche S. maximum ist die folgende Art. (Beckm.)

S. purpureum Lk. (S. purpurascens Koch.)

B. Bassum: verbreitet; wird nicht selten in G&rten und
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auf Eirchhdfen nebst einer andern rot bltthenden Art, wahr-
scheinlich S. spectabile Bor., angepflanzt. Die letzt-

genannte Art, deren allerdings noch nicht ganz sichere

Bestimmung ich Herrn Professor Ascherson verdanke, ist

in diesen Abhandlungen X, S. 491 als S. purpureum Lk.

aufgefQhrt. (Beckm.)

Bupleurum tenuissimum L.

0. Aussendeichsweiden bei Dangast, durch Primaner
v. Minden aufgefanden. (Fr. M.)

Torilis nodosa Gaertn.

0. Am Deiche bei Dangast durch von Minden auf-

gefanden. (Fr. M.)

Valeriana sambucifolia Mik.

B. Bassum: am Mtihlendamme und im Forstorte „die

D&nen" bei Wachendorf. (Aschers., 12. Aug. 1889.)

Matricaria Chamomilla L. var. eradiata.

B. Ein einzelnes strahlloses Exemplar, im Pagenthorner
Felde vor Bremen gefunden, lieferte bei der Aussaat zum
Teil wieder strahllose Pflanzen, vorwiegend jedoch solche

mit wenigen und sehr kleinen StraUbltiten. (F.)

Inula Bretanica L.

0. Bei Dangast und Sehestedt (Fr. M.) ; bei Blexen (F.).

Galinsoga parviflora Cav.

0. Auf Gartenland zwischen Hahn und Rastede. (Fr. M.)

Ambrosia artemisiaefolia L.

B. Bassum: Kleefeld bei Bekeln. (Beckm.)

Hieracium aurantiacum L.

0. An der Boschung zwischen Bahnhof und Brftcke zu

Varel durch von Minden gefunden. (Fr. M.)

Pirola minor L.

St. Im Holze bei Bothel unweit Rotenburg, in Menge. (F.)

0. Beim Muhlenteiche unweit Varel 1887 von Frln

Gohse wiedergefunden. (Fr. M.)

Lithospermum arvense L.

0. 1889 in Menge auf einem Acker bei Varel. (Fr. M.)

Verbena officinalis L.

B. Bassum: Umgebung des alten Kirchhofes in Nord-
wohlde. (Beckm.)

Aristolochia Clematitis L.

B. St. Amtsgarten zu Lilienthal. (B.)

Sparganinm affine Schnizl.

B. Bassum: Thongrube bei der Steimker Ziegelei un-

weit Syke (1,5—2,0 m lang). (Beckm.)

Ruppia maritima L.

0. In einem Wasserloche hart am Deiche in Bant bei

Wilhelmshaven. (Fr. M.)

Zanniohellia palustris L.

0. In Grftben zwischen Rykena (Moorhausen) und Dan-
28*
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gast (Fr. M.) ; im WQhrdener Aussendeich unterhalb Dedes-
dorf. (F. u. J.)

Z. pedicellate Fr.

0. In Gr&ben im Aussendeichslande bei Blexen. (F. u. J.)

Orchis latifolia L.

0. Zerstreut auf Wiesen der Platen in der Unterweser:
Harrier Sand, Dedesdorfer Plate. (F. u. J.)

Malaxis paludosa Sw.

0. Sumpfige Wiese bei Ruschmanns Torfgraberei bei
Varel. (Fr. M.) B. In hohen Torfmoosrasen im Moore
bei Stelle, in der Nahe des Fundortes der Desmidiaceen
(diese Abb. X, S. 428) und auch weiter nordwarts, 17. Aug.
1889. (Kleb.)

Jnnou8 effusus L. var. pauciflorus Lej. et Court.

B. Bassum: Oberwald bei Nienstedt sparlich; im August
1889 auf einer im Mai d. J. abgeplaggten Stelle bei

Rollinghausen zahlreich. (Beckm.)

J. tenuis Willd.

B. St. In Menge auf Wegen westlich von der Chaussee
zu Ihlpohl bei Lesum. (F.) B. Bassum: Ziegelei bei
Abbenhausen, vereinzelt. (Beckm.)

Carex remota L. var. stricta Madauss.
B. Bassum : Vorherrschende Form an trockneren Stellen,

besonders schdn ausgepragt im Siekholze. (Beckm.)

Carex remota X ©chinata = C. Gerhardti Figert = C. Vier-
happeri Beck.

B. Bassum: Meyers Busch bei Wachendorf (7. Jtmi
1889). Im Forstorte „die Danen" und im Borsteler Bruche
bei Wachendorf zerstreut unter den Eltern. Am Wald-
bache bei Lowe unweit Schorlingborstel ein Stock in der
Nahe von C. remota X canescens. (Beckm.)

C. remotaX panniculata Schwarzer ; C. Boenninghauseniana Weihe.
B. Bassum: bei Wachendorf mit C. remota X echinata

und remota X canescens. (Beckm.)

C. remota X canescens A. Schultz = C. Arthuriana Beckm.
et Figert.

B. Bassum: Borsteler Bruch oberhalb Wachendorf auf
Hochmoor von F. Meyerholz zuerst gefunden, spater

von mir dort in mehreren starken Rasen; auch im Forst-

orte „die Danen" und in Meyers Busch entdeckt. Die
Form gleicht der ostpreussischen Pflanze. (Beckm.)

C. palleseens L. mit aus den Schlauchen hervorgewachsenen Ahrchen
im Friedeholze bei Klein Ringmar. (Beckm.)

C. pilulifera L. var. longebracteata Lange
B. Bassum: Friedeholz, am Rande einer Kiefernschonung

zwischen Rollinghausen und Bramstedt. (Beckm.)

C. limosa L.

B. Bassum „Muschenriede" bei Stfthren. (Beckm.)
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C. di8tans L.

0. Wiesen an der Unterweser : Eidewarder Plate ; unter-

halb Ueterlande an der Lunemtindung. (F. a. J.)

Oryza clandestina A. Br.

0. An der Hunte and Hausbftke bei Oldenburg von
Lehrer Meine gefdnden. (Fr. M.)

B. Bassum: in einer Moorkuhle bei Ortbrnch unweit

Gross-Kohren am 2. Septb. 1889, spftter am Klosterbache

bei Bassum und an der Delme bei Abbenhausen. (Beckm.)

Ferner an der Hunte bei Rekum. (Beckm.)

Alopecurus agrestis L. bei Wilhelmshaven. (Fr. M.)

Avena flavescens L.

0. Haufiges Wiesengras auf dem Harrier Sande bei

Brake. (F. u. J.)

Bromus inermis Leyss.

0. Am Sommerdeiche auf dem Harrier Sande. (F. u. J.)

Festuca elatior L. X Solium perenne L.

0. Wiesen im Aussendeich bei Golzwarden und auf dem
Harrier Sande. (F. u. J.)

Equisetum arvense X limosum Lasch = E. litorale Kuehlewein,

forma elatior Milde (teste Ltirssen).

B. Bassum: Bflschung und Gr&ben an der Twistringer

Chaussee, zahlreich, aber nor vereinzelte unvollkommene
Fruchtst&nde treibend. (Beckm.)

Scolopendrium vulgare Sm.
0. Etwa 8 Exemplare in einem verfallenen weiten Fabrik-

brunnen unweit des Bahnhofs Varel durch v. Minden
entdeckt. (Fr. M.)

Aspleninm Trichomanes L.

B. Bassum : Ein Stock an einem Erdwalle in Helldieck.

(Beckm.)

Lycopodium Selago L.

0. Ein grosser Horst am Nubbert bei Varel. (Fr. M.)

B. Bei Okel im Holze am Bache. (F.)

L. aunotinmn L.

B. Bassum: Sp&rlich und steril in der „Dftmse" bei

Alt-Marhorst und in einer Eiefemschonung bei Apelstedt.

(Beckm.)

Hypnum stramineum Dicks.

0. In Stimpfen. Thiens Reeth in Hohelucht, Rusch-

manns Torfgraberei bei Varel. Stets ohne Frucht. (Fr. M.)

H. palustre L.

0. An Radern und sonstigem Holzwerk, so wie an Steinen

der Wassermtthlen bei LOningen. (Fr. M.)

Amblystegium Sprucei Br. et Schp.

St. An Buchen im Wedeholze bei Verden. Steril. (Fr. M.)

0. An einer einzelnstehenden Eiche bei Brumunds
Ziegelei am Biippel bei Varel. (Fr. M.)
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A. hygrophilum (Juratzka) Schmp.
0. Am Mtthlenteiche bei Varel. (Fr. M.)

Camptothecium lntescens B. et Schp.

0. Am Binnendeiche Vareler Hafen - Dangast. Ohne
Frucht. (Fr. M.)

Climacium dendroides Web. et M.
0. Im sumpfigen Gehdlz bei Jaderberg im Oktober 1889

reichlich fruchtend. (Fr. M.)

Brynm cyclophyllum Br. et Schp.

In dem abgetorften Moor von Ruschmanns Torfgr&berei

bei Varel, 1888 reichlich fruchtend, 1889 fruchtende

Exemplare vergebens gesucht. (Fr. M.)

Splachnum ampullaceum L.

0. Richtmoor bei Zwischenahn. (S.) Dort sowohl als

auch bei Varel in den letzten Jahren stets steril. (Fr. M.)

Racomitrium protenram A. Br.

Vergl. diese Abh. X, p. 195, Anm.
0. Steindenkmal in „Ottenkftmpe" bei Damme, Herbst

1888. (S.)

Barbula convoluta Hedw.
St. Bei Verden, am Geestabhange nach der Eisenbahn-

biHcke zu. (F.) An Mergelgrnben zwischen Rotenburg
and Scheessel. (F.)

B. fallax Hedw.
St. Mergelgruben zwischen Rotenburg und Scheessel. (F.)

Pottia Heimii Fuernr.

0. Hftufig zwischen Nordenhamm und Blexen. (F.)

Dicranella crispa (Hedw.) Schmp. — Die Angabe in diesen Abh.
X, S. 178 ist zu streichen. (F.)

Sphaerangium muticum Schimp.

0. Auf Ackern und Gartenland bei Varel. (Fr. M.)
Sphagnum platyphyllum Sulliv. var. macrophyllum Warnst

St. Auf der Rieselwiese der Forsterei Wedehof bei
Verden. (Fr. M.)

Sph. laricinum Spruce.

0. Engelmanns Bake bei den Visbecker Steinen. (Fr. M.)
Sph. laxifolimn G. Muell. var. molle Warnst.

0. Grabstederbusch bei Varel. (Fr. M.)

Jnngermannia setacea Web.
0. Bullenmeer. (Fr. M.)

Sphagnoecetis communis Nees.

0. Bullenmeer. (Fr. M.)

Fo88ombronia cristata Lindb.

0. Graben an der Chaussee Bockhorn-Neuenburg. (Fr.M.)

Ricoia natans L.

B. Gr&ben der Blockl&nder Niederung in der Grdpelinger
Feldmark. (F.)
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tlber das SehvermOgen der Insekten.

Von W. 0. Focke and E. Lemmermann.

1. Einleitung.

Die Beziehungen zwischen Pflanzen und Insekten sind wahrend
der letzten Jahrzebnte nach den verschiedensten Richtungen hin

untersucht worden. Bei einer Prtifung der Schlussfolgerungen,

welche man aus den angestellten Beobachtungen gezogen hat, er-

kennt man bald, dass die Unsicherheit des Urteils liber den Zu-
sammenhang der Thatsachen in manchen Fallen aus unserer Un-
wissenheit iiber die Leistungsfahigkeit der Sinnesorgane bei den
Insekten entspringt. Die in den letzten Jahren angestellten Unter-

suchungen liber das Insektenauge bringen nun lehrreiche Auf-

schlQsse fiber das Wahrnehmungsvenndgen dieser Tiere. Anf
meinen Wunsch hat Herr Lemmermann den folgenden kurzen
Bericht ttber die neueren Forschungen auf diesem Felde zusammen-
gestellt. F.

2. tJber den Sehvorgang im Facettenauge.

Durch die mit grosser Sorgfalt ausgeflihrten Untersuchungen
Grenadier' s*) ist der anatomische Bau des Facettenauges der

Insekten sehr genau bekannt geworden, und verweise icfr deshalb

auf die citierte Arbeit. Im Folgenden gebe ich nur eine kurze

Zusammenfassung, so weit es filr unsern Zweck nOtig ist.

Alle Weichteile des Facettenauges sind von einer harten

Chitinkapsel eingeschlossen, die nach aussen hin von einer durch-

sichtigen, mehr oder weniger stark gewolbten Cornea gebildet

wird. Dieselbe ist bei den Insekten in viele, winzig kleine Felder,

Facetten genannt, eingeteilt. Zu jedem dieser Gebilde gehOrt ein

in radialer Richtung verlaufender Strang, der aus einem licht-

brechenden und einem lichtempfindlichen Korper besteht
;
jenen nennt

man Eristallkegel und diesen Retinula. Die Zellen der letzteren

tragen am vorderen Ende je ein Sehstabchen. Alle Strange sind

durch dicke Pigmentschichten von einander getrennt. Nach dem
Vorhandensein eines Kristallkegels unterscheidet Grenacher**)

*) UntersaohuDgen fiber das Sehorgan der Arthropoden. Gottingen 1879:
••) 1. c 8. 75.
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1) acone Augen, bei denen die Kristallkegel durch besondere

Zellen, die Kristallzellen, zeitlebens vertreten werden. 2) pseudo-

cone, welche zwar eine lichtbrechende Substanz besitzen, die aber

in morphologischer Hinsicht nicht mit dem Kristallkegel ttberein-

stimmt. 3) eucone Augen, d. s. solche mit echten Kristallkegeln.

Schon viel frtther wie Grenacher haben sich eine grosse

Anzahl Forscher mit diesem Gegenstande beschftftigt, ich erinnere

nur an Johs. Mfiller, Fr. Leydig, E. Clapar&de etc., die

auch zum Teil mit mebr oder weniger Erfolg die Frage nach dem
Sehvorgang zu beantworten versucht haben. Epochemachend war

jedenfalls Mflllers*) Theorie vom „musivischen Sehen,a

deren Grundsatz lautet: „Nur die in radialer Richtung
einf all enden Strahlen kdnnen perzipiert werden/*
Infolge der Sonderung der vorhin erwahnten Strange wird dem-

nach jedes Augenelement nur durch Lichtstrahlen erregt, die von

einem entsprechenden Punkte des Gegenstandes in radialer

Richtung einfallen, und dadurch kommt ein Punkt zum Bewusstsein.

Das ganze Auge sieht also den Gegenstand nur einmal, und

zwar in mosaikartiger Gestalt, als aus so vielen Punkten zu-

sammenge8etzt, wie Augenelemente gereizt sind.

So einfach und natttrlich auch M tillers Hypothese ist, hat

es ihr doch nicht an vielen Gegnern gefehlt; einer der heftigsten

war Gottsche. Dieser zeigte,**) dass man an den Spitzen der

Kristallkegel unterm Mikroskop das umgekehrte Bild eines Gegen-
standes erblickt, den man zwischen Objekttisch und Spiegel h&lt

Auf diesen schon von Leeuwenhoek ausgefQhrten Versuch be-

grtindete er seine Theorie vom „vervielfachten Sehen*,
(Bildchentheorie nennt sie Grenacher), nach welcher das Insekt

den Gegenstand so oft erblickt, als Facetten vorhanden sind und

zwar in umgekehrter Gestalt. Schon das einfache Nachdenken
lehrt uns, dass ein solches Sehen faktisch unmOglich ist; dennoch
liessen sich viele durch Gottche's Experiment tauschen, das im

Grande nichts anderes darlegt, als dass Cornealinsen denselben Ein-

fluss auf die Lichtstrahlen austtben wie Glaslinsen. „MUllers
Theorie ist physikalisch nicht haltbar", schrieb einer der besten

Kenner auf diesem Gebiete, und in der That wurde vielfach dem
Satze glftubig zugestimmt, bis es endlich Grenacher 1879 ge-

lang,f) die vollige Unhaltbarkeit der Bildchentheorie klar

zu beweisen, und die Theorie vom musivischen Sehen gl&nzend zu

rechtfertigen.

Auch der berdhmte Biologe Sir John Lubbock hat in

*) Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtssinnes. Leipzig 1826.

**) Beitraff zur Anatomie and Physiologie des Aoges der Fliegen and
Krebse. In M Qller ' 8 Archiv fur Anatomie und Physiologie, 1862, p. 483—492.

**) Die Zahl der Facetten betragt z. B. bei der Stubenflieare 4000, dem
Weidenbohrer (Cossus) 11000, dem Totenkopf 12000, einer Libelle (Aeschna)
90000, dem Stachelk&fer (MordeUa) 25000.

t) 1. c 8. 142 ff.

Digitized byGoogle



441

neuester Zeit in einer hftchst interessanten Arbeit*) eine ganze
Reihe von Grtinden zu Gunsten derselben ins Feld geftihrt.

Wenn aber einige Forscher bei Betrachtung des Sehvermdgens
der Insekten mit begeisterten Worten die ausserordentliche Scharf-
sichtigkeit des Facettenauges rilhmen, indem sie ausrufen: „Das
Facettenauge ist das voilkommenste aller Sehorgane", so gehen
sie damit entschieden zu weit; das scheint sowohl mit der Theorie
als auch mit manchen Erfahrungen nicht im Einklang zu stehen.

Notthaft**) berechnet z. B. den Grad der Deutlichkeit far

einen Abstand von 60 cm und erh&lt folgende Resultate:***)

Aeschna 0,000044
Sphinx nerii 0,000035
Necrophorus 0,000030
Apis mellifica 0,000024
Musca domestica 0,000006

Es geht daraus mit Sicherheit hervor, dass die Insekten nicht

einmal in einer Entfernung von */* Metern die Gegenstftnde er-

kennen kdnnen, mithin sehr kurzsichtig sind. f) Es erscheint ihnen,

wie Notthaft theoretisch entwickelt and durch Zeichnungen er-

lftutert, das gefiederte Blatt der Eberesche wie ein Eichenblatt

und das gefingerte der Rosskastanie rundlich wie das einer Malve.
Mit dieser Kurzsichtigkeit steht die ausserordentliche Flug-

gewandtheit vieler Arthropoden in scharfem Kontrast. Exnerff)
hat zuerst diesen Widerspruch zu losen versucht, indem er annahm,
dass die Insekten mit dem Facettenauge hauptsftchlich Bewegungen
wahrnehmen und dadurch auf die ungefahre Entfernung der Objekte

schliessen; etwa dieselbe Ansicht ist neuerdings von Plat eaufft)
ausgesprochen worden. Er fiigt jedoch noch die Yermutung hinzu,

dass manche Arthropoden durch den Geruch geleitet werden, wenn
sie auf ihre Beute sttirzen, durch welche sie aber zun&chst durch
Bewegungen aufmerksam gemacht werden. Die ganze Bewegungs-
theorie steht jedoch auf sehr schwachen Fiissenf*) man tiberlege

sich nur, dass ja die Tierchen ausser der scheinbaren Geschwindigkeit

der Gegenst&nde noch ihre eigene Fluggeschwindigkeit in Rechnung
zu Ziehen haben. Was ergiebt das aber fur komplizierte Ver-

*) „Die Sinne und das geistige Leben bei den Insekten. 14 Deutsch von
W. Mara eh all. Leipzig 1889.

*) „Uber die Gesichtswahrnebmnngen vermittelst des Facettenanges41
.

Abbandl. d. Senk. naturf. Ges. Bd. XII. S. 35—124.
***) 1. c. S. 67.

t) Platean scbatzt die weiteste Entfernung anf 0,58—2 m. Lowne
berechnet, dass bei einem Abstande von 80 Fuss Gegenstfinde von Va—lZoU
Dnrchmesser noch erkannt werden konnen. (?) Focke, Abhandl. d. Naturw.
Ver. Bremen. Bd. X, S. 437.

ft) tiber das Sehen von Bewegungen und die Theorie des zusammen-
gesetzten Anges. Mit 1 Tafel. Seperat-Abdr. ans den Sitzungsberichten Wien.
Akad. 1U. Abt., Bd. LXX1I, Jnliheft 1875.

ttt) Ezperimentalunter8uchnngen fiber das Sehen bei den Gliedertieren.

(V. Bulletin de l'Acadenue royale de Belgique. Ser. 3. T. XVI.)

*t) Siehe auch Zach arias: „Das Sehvermogen der Insekten." MonatL
Jditt. ans dem Gesamtg. d. Naturw. 7. Jahrg., Nr. 8, S. 173—179.
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haltnissel Welch' eine ungeheure psychische Fahigkeit mttflsten

die Insekten besitzen, urn aus all diesen Faktoren die richtige

Entfemung ermitteln zu kOnnen ! Viei einfacher und verst&ndlicher

scheint mir die Theorie zu sein, welche Notthaft entwickelt hat.

Er nimmt an, dass in jedes Augenelement ein cylindrisches Licht-

biischel, kein Lichtkegel fftllt und stellt danach folgende Betrach-

tungen an. Nennt man die Lichtstftrke eines leuchtenden Punktes

bei einem Abstatode von lml, die Anzahl derselben n, so er-

giebt sich : Auf der Retinula vereinigen sich die Strahlen zu einem

Eindruck, dessen Helligkeit gleich der Summe der Intensitftten der

leuchtenden Punkte des Elementarsehfeldes, also gleich n ist. In

einer Entfemung von 5 m wird die Intensit&t eines Punktes nur

^ betragen, da ja bekanntlich die Lichtstftrke mit dem Quadrate

der Entfemung abnimmt. Die gesamte Helligkeit betrftgt dann

n . se= he > bei 10 m Entfemung nur ^-. In dieser Abstufung

der scheinbaren Helligkeit findet Notthaft einen vorziiglichen

Massstab zur Beurteilung der wechselnden Entfemung der Gegen-
stftnde. Die Insekten werden sich also dem Teile ihres Gesichts-

feldes zuwenden, welcher dQster und verschwommen erscheint, da

hier die Gegenstftnde am weitesten entfernt sind und Raum zum,

Fliegengenugsamvorhandenist. Damitstehtauch die jedem Sammler
bekannte Thatsache im Einklang, dass sich manche Insekten bei

nahender Gefahr in das schtitzende Dunkel zuriickziehen oder sich,

wie die Rtissel- und Rohrkafer, sofort zur Erde fallen lassen. Das
Fliegen der Insekten nach dem Licht, erklftrt Notthaft dahin,

dass sie ein gewisses Wohlbehagen am Glanze desselben befriedigen

wollen. Die eigentiimliche Stellung des Facettenauges ist nach

diesen Gesichtspunkten folgende: „Innerhalb der engen Grenzen
seiner deutlichen Sehweite hat es auch wie das Stemma (einfaches

Auge, Nebenauge*) den Zweck, binlftnglich scharfe Bilder der

einzelnen Gegenstftnde zu entwerfen. Allein seine wichtigste Be-

stimmung besteht darin, dass es wesentlich ein Organ zur Orien-

tierung tiber die rftumlichen Verhftltnisse der umgebenden Dinge,

vor allem fiber deren wechselnde Abstftnde vom E5rper des Tieres

zu nennen ist." L.

3. Ergebnisse der Beobachtung fiber das
Sehvermdgen der Insekten.

Jene feinen Strichelungen und Punktierangen der Blumen,
welche offenbar dem Zwecke dienen, den Insekten die Lage des

Honigs anzuzeigen, haben die Beobachter von jeher zu der Ansicht

*) In Bezng auf die Funktionen der Nebenaugen glaubt Lubbo ck,
•dass dieselben wanrscheinlieh zum Sehen im Dnnkeln dienen. Jedenfalls aber

sind sie sehr kurzsichtig, wie aus seinen Versuohen mit Lycosa saccata (einer

Jagdspinne, deren Weibohen die Eier in einem selbstgesponnenen Sackehen
mit sich herumtragt, klar bervorgebt (1. c. S. 179 ff.)
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gefthrt, die blumenbesuchenden Bienen and Falter mtlssten sehr
Bcharfsichtig sein. Andererseits geht aus dem ganzen Benehmen
der honigsammelnden Insekten hervor, dass ihre Augen den mensch-
lichen an Leistungsfahigkeit ausserordentlich weit nachstehen.

Durch die Annahme, dass die Facettenaugen kurzsichtig sind, er-

kl&ren sich die Tbatsachen und Erfahrungen in einfachster Weise.
Ich darf wohl auf die wenigen Beobachtungen verweisen,

welche ich Bd. X dieser Abh. S. 437 a. 438 mitgeteilt habe, kann
jedoch hinzufQgen, dass ich meine Aufmerksamkeit seit vielen Jahren
recht hftnfig auf das Benehmen der blumenbesuchenden Insekten

richtete. Nachdem ich in der Annahme einer hochgradigen
Kurzsichtigkeit der Insekten den Schlttssel zum YerstAndnisse

ihrer Bewegangen erhalten habe, glaube ich meine Erfahrungen
zun&chst in folgenden Satzen zusammenfassen zu kdnnen, die ich

einer naheren Prttfung empfehle.

1) Die Falter und Fliegen werden in vielen Fallen vorzugs-

weise durch den Geruchssinn zu den gesuchten Pflanzen geleitet;

fur die Hymenopteren dagegen dient der Geruch nur ausnahms-
weise als wesentliches HUlfsmittel zur Auffindung honigftlhrender

Blumen (z. B. bei den Linden).

2) Die Insekten sehen nur in unmittelbarer Nahe scharf ; fttr

Bienen und Hummeln werden die Gesichtseindrticke schon in einer

Entfemung von etwa 10 cm undeutlich ; manche Falter und Fliegen

sind noch kurzsichtiger.

3) Von ferneren Gegenstanden erhalten die Insekten nur ver-

schwommene Lichtempfindungen. Farbenunterschiede vermflgen sie

auf verh&ltnismassig betrachtliche Entfernungen wahrzunehmen,
wenn die farbigen Gegenstande hinreichend gross sind und sich

scharf von der Umgebung abheben. Eine lebhaft gefarbte Blume
von 1 cm Durchmesser wird im grilnen Rasen von Bienen, Hummeln
und Faltern etwa auf 1—2 m Entfemung bemerkt. Weisse Blumen
scheinen in der Dammerung von Schwarmern schon aus viel

grdsserer Entfemung wahrgenommen zu werden, doch bleibt es

zweifelhaft, ob die Tiere nicht durch den Ortssinn und durch an
den vorhergehenden Tagen gesammelte Erfahrung in die Nahe der

honigf&hrenden Blumen geleitet werden.

4) Der Farbensinn der einzelnen Insektenarten ist in ver-

schiedenem Grade und in verschiedener Richtung entwickelt.

F.
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Miscellen.

1. Kreuzung von Hedychium.

(Brief-Auszug.)

Soeben blUht zum ersten Male in meinem Garten, etwa sedte

Jahre nach der Aussaat, ein Hedychium coccineum $ X
coronarium <?, welches mir endlich die Abkunft eines der vielen

hier (Prov. Santa Catharina, Stidbrasilien) wild vorkommendeo
Hedychium-Bastarde verraten hat, iiber dessen Eltern ich bisher

vflllig im Zweifel war. Ich hatte nicht geglaubt, dass durch In-

sekten ein Mischling dieser beiden Arten, die so verschiedenen Be-

staubern angepasst sind, erzeugt werden konnte. H. coronarium
wird durch Schw&rmer befruchtet, der Bltttenstaub von H. cocci-
neum durch die Flttgel von Tagfaltera (Papilio, Callidryas) flber-

tragen. Wahrscheinlich ist die Erzeugung der Mischlinge weder

diesen noch jenen zu danken, sondern vielmehr Bienen (Trigona

spec), die gelegentlich Bliitenstaub von Hedychium sammeln, ohne

regehnassige Besucher zu sein.

Dr. Fritz Mailer (Blumenau),

27. Februar 1890 an Dr. W. 0. Focke.

2. Hybride Pulmonaria.

Pulmonaria obscura longistyla $ X saccharata
brevistyla $. Aus dieser Kreuzung erhielt ich zwei kurzgrifFlige

Exemplare ; sie sind der P. obscura Du Mort. sehr ahnlich, haben

aber gefleckte Blatter, wie die typische P. officinalis L. Blatenfarbe

wie bei P. obscura, Pollenkdrner grossenteils verktimmert, bei einem

Exemplar etwa 30%, bei dem andern nicht ganz 10% anscheinend

normal. Blubt kaum spater als P. obscura. Grundstandige Blatter

etwas grosser und etwas mehr langlich als bei P. obscura.

W. 0. Focke.

Drvck tod M. Heiatiut Nachfolger in Bremen.
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NlKOLAUS KULENKAMP (VaTER)

IM JAHRE I79I.

Abh. Natw. Ver. Bremen Bd. XL Tat A. I.
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Taf. A. 2.

Arnold Wienholt

im jahre i784.
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Taf. A. 3.

NlKOLAUS KULENKAMP (SoHN)

IM JAHRE 1 t8q.
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Taf. A. 4,

WlLHELM OlBERS

IM JAHRE I789.
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T«f. A :»

JOHANN GlLDEMEISTER

IM JAHRE 1819.
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Taf. A. rt.

Franz Carl Mertens

IM JAHRE 1824.
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Tat. A. 7.

Johann Abraham Albers

um 1820.
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Taf. A. 8.

Gottfried Reinhold Treviranus

um 1835.
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Taf. A. 9.

WlLHELM OlBERS

UM 1830.
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Taf. A. 10.

Taf, A.

Georg Christian Kindt

im jahre 1862.

Digitized by*



Digitized byGoogle



T»f. A. 11.

JOHANN WlLHELM WeNDT
IM JAHRE 1845.
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T»f. A. it.

pUSTAY WOLDEMAR FoCKE

IM JAHRE 187I.

fat A. if.
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JOHANN HlERONYMUS ScHR6TER

lit MNRB 1798*

Abb, Natw. Ver. Brtmea. XL T. 1.
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Carl Ludwig Harding

IM JAHRE 181 I.

Abh. Natw. Ver. Bremen. XI T. 2.
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Friedrich Wilhelm Bessel

IM JAHRE IglO.

Abh. Natw. Yer. Bremen. XL T. 3.
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Abhandl* d. Natunv. Ver. Bremen. XL Taf. 5 .

rf.**"*
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fuzndL d. Natunv. Ver. Bremen. XL Taf. 6.

HEINRICH FERDINAND SCHERK
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Abhandt. d. Naturiv. Ver. Bremen. XI af. 7.

LUDOLF CHRISTIAN TREVIRANUS
111 JAIIRE 1837.
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b/itZTtdl. d. Naturw. Ver. Bremen, XL Taf. 8.

BODEN-DURCHSCHNITT
VOM
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des

Naturwissenschaftlichen Vereines

BREMEN.

Fflp das Gesellschaftsjahr Yom April 1889

bis Ende Mirz 1890.

3@SSS@=>

BREMEN.

C. Sd. M-viller.

1890.
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Hochgeehrte Herren!

Wohl bei keinein Jahresabschlasse ist uns mit so zwingender

Gewalt die Erinnerung an die alte Wahrheit entgegen getreten, dafs

die Gegenwart nur ein Augenblick zwischen Vergangenheit und
Zukunft ist, als heute. Die Frage nach dem augenblicklichen Stande

unseres Vereins tritt diesraal an Bedeutung vollig zuriick vor der

Erinnerung an die Vergangenheit und dem Ausblicke in die Zukunft.

Wir haben am 16. November v. J. das 25jahrige Bestehen des natur-

wissenschaftlichen Vereins gefeiert und erstatten Ihnen heute don

25. Jahresbericht. Indessen ist bei Gelegenheit unseres Festes sowohl

in der damals ausgegebenen Festschrift,*) als auch in der Festsitzung

selbst das Leben unseres Vereins wahrend der abgelaufenen 25 Jahre

zusammenfassend geschildert worden, und diese Schilderung wird

(namentlich mit Beziehung auf den Verlauf des Stiftungsfestes)

durch das in der Kurze erscheinende zweite Heft der Festschrift

erganzt werden. Ich brauche daher heute nicht naher darauf ein-

zugehen. Nur dem Danke mochte ich hier nochmals Ausdruck

geben, fur alles, was an Arbeit im Interesse des Vereins wahrend

der abgelaufenen 25 Jahre geleistet worden ist, fur die ihm zu-

gewendete materiel le Fftrderung, sowie speziell fur die von dem
Festkomitee dem Stiftungsfeste zugewandte Sorgfalt, welche ihren

schonsten Dank freilich bereits in dem sehr befriedigenden Verlaufe

des Festes gefunden hat. — Lassen Sie mich von der Vergangen-

heit mit dem Wunsche scheiden, dafs nach 25 Jahren auf ein gleich

reges Vereinsleben zuriickgeblickt werden k6nne wie jetzt, dafs dann

aber dem Vereine ungleich grofsere Mittel zu Gebote stehen mtichten

als jetzt!

Bei dem Ausblicke in die Zukunft tritt uns zunachst die fur

den September d. J. in Aussicht stehende 63. Versammlung deutscher

Naturforscher und Arzte entgegen. Dnser Verein hat den Entschlufs

dieser hochangesehenen Versammlung, wieder einmal in unserer Stadt

zu tagen (zum erstenmale besuchte sie Bremen bei ihrer 22. Ver-

sammlung im September 1844) mit lebhafter Freude begrufst, unrl

ich gebe mich der Hoffnung hin, dafs der Verein sowohl als jedes

einzelne seiner Mitglieder alles aufbieten wird, damit die Versamm-
lung einen erfreulichen Verlauf nehme. — Dann wird das gesamtt*

*) Abhandlungen, Bd. XI. 1. Heft
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geistige Leben unserer Stadt, dann werden auch nanieutlich die von
unserm Vereine vertretenen Bestrebungen eine dauernde FSrderung

von der Anwesenheit so vieler ausgezeichneter Vertreter der arztlichen

und der auf die Erforschung der Natur gerichteten Wissenschatt und
Praxis erfahren.

Bereits in den ersten Tagen des Oktober v. J. hat der Vorstand

beschlossen, aus den ihni zur Verfugung stehenden Mitteln den Betrag

von 1500 Jh. za bewilligen. urn gemeinsam mit zwei befreundeten

Vereinen (dem arztlichen Verein und der geographischen Gesellschaft)

eiue Festgabe fur die Mitglieder " der Versammlung : „Bremen in

naturhistorischer und medizinischer Beziehung im Jahre 1890" her-

stellen zu lassen. An diesem Werke ist wahrend des ganzen Winters

durch die berufensten Krafte unter der Redaktion des Herrn Dr. W.
0. Focke gearbeitet worden, und diirfen wir uns der Hoffnung hin-

geben, dafs dasselbe, durch zahlreiche Illustrationen erlautert, recht-

zeitig fertig gestellt werden wird.

Gestatten Sie mir, mich fiir dieses Mai im tlbrigen auf die

Bemerkung beschranken zu durfen, dafs die verschiedenen Bestrebungen

unseres Vereins auch im abgelaufenen Jahre in regelmafsiger Weise
fortgefiihrt worden sind. — Aus dem Vorstande scheiden dies Mai
die Herren Dr. 0. Hergt und Georg'Wolde aus. Wir bitten Sie,

fur diese Herren geeignete Neuwahlen zu treffen und sodann zwei

Revisoren zu ernennen, welche aufser der Jahresrechnung des Vereins

und der alteren Stiftungen dieses Mai zum ersten Male auch die der

neuen Museumsstiftung zu revidieren haben werden. Zuvor wird Ihnen

aber unser Herr Rechnungsfuhrer einen Auszug aus der von ihm
mit so mancher Miihe gefuhrten Jahresrechnung und deren Ergeb-

nissen vortragen.

Der Yorsitzende des Natarwissenschaftlichen Vereins:

Professor Dr. Buchenau.
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Dr. phil. 0. Hergt.

Georg Wolde.
Dr. phil. W. Mullcr-Erzbach, korresp.

Schriftfuhrer.

Ferd. Corssen, Rechnungsfdhrer.
Dr. phil. H. Schauinsland, Direktor

d. stadt. Sammlungen.

Yorstand:
tnaeh der Anciennetat geordnet).

i

Dr. U. Hausmann.
Dr. raed. W. 0. Focke. zweiter Vor-

sitzender.

Prof. Dr. Fr. Buchanan, erster Yor-
sitzender.

Dr. phil. L. Hapke.

Komitee ftir die Bibliothek:

Prof. Dr. Buchenau.

Komitee fur die Sammlungen:
Prof. Dr. Buchenau.

Redaktionskomitee

:

Dr. W. 0. Focke, geschaftsf. Redakteur. Dr. L. Hapke.

Komitee fur die Vortrage:

Dr. W. 0. Focke. Dr. L. Hapke. Dr. W. Muller-Erzbach.

Verwaltung der Moor-Versuchsstation.

C. W. Debbe, Vorsitzender. K. von Lingen, Rechnungsfuhrer. Ferd. Corssen.

Dr. D. Hausmann. J. Depken (v. Landwirtsch. Verein kommittiert).

Anthropologische Kommission

:

Mitglieder, gewahlt vom Naturw. Verein : Prof. Dr. Buchenau, Dr. G. Hartlaub,

Dr. W. 0. Focke, Dr. H. Schauinsland;
gewahlt von der Historischen Gesellschaft : Dr. W. v. Bippen, Senator

Dr. D. Ehmck, A. Poppe.

1)

2)

3)

4}

5)

6)

3
9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

is;

19

20)

21

gewahlt am
17. September

1870.

Yerzeichnis der Mitglieder

am 1. April 1890.

I. Ehren-Mitglieder

:

Prof. Dr. Adolf Bastian in Berlin, gewahlt am 10. September 1867.

Kaiserl. Generalkonsul Gerhard Rohlfs in Godesberg, gewahlt nm 10.

September 1867.

Kapitan Carl Koldewey in Hamburg,
Kapitan Paul Friedr. Aug. Hegemann in Hamburg,
Dr. R. Copeland, Edinburgh (Royal Terrace 15)

Prof. Dr. C. N. J. Borgen, Vorsteher des Observatoriums
zu Wilhelmshaven,

Hauptmann a. D. Julius Payer in Wien,
Prof. Dr. Gustav Laube in Prag,
Gouverneur Dr. Emin Bey in Lado, gewahlt am 15. Oktober 1883
Direktor C. F. Wiepken in Oldenburg, gewahlt am 18. April 1887.

Ober-Appell.-Gerichtsrat Dr. C. Noldeke in Celle, gewahli

5. Dezember 1887.

Prof. Dr. P. Ascherson in Berlin,

Geheimrat Prof. Dr. K. Kraut in Hannover,
Staatsbotaniker Ch. J. Maximowicz in St. Petersburg,

Prof. Dr. J. Urban in Berlin,

Prof. Dr. E. Ehlers in Gottingen,

Geh. Hofrat Prof. Dr. F. Nobbe in Tharand,
Geh. Admiralitatsrat Prof. Dr. G. Neumayer in Hamburg,
Baron Ferd. von Mueller in Melbourne,
Konsul Dr. K. Ochsenius in Marburg,
Prof. Dr. K. Mobius in Berlin.

gewahlt am
16. November

1889.
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II. Korrespondierende Mitglieder:

Seminarlehrer Eiben in Aurich gewahlt am
Prof. Dr. Chr. Laerssen in Kdnigsberg „ „
Prof. Dr. Hub. Ludwig in Bonn .. „
Prof. Dr. J. W. Spengel in Giessen , „

Apotheker C. Beckmann in Bassuni
Realschnllehrer Dr. F. Heincke in Oldenburg
Realschnllehrer Dr. Fr. Miiller in Varel

Oberforstmeister Feye in Detmold

1. Novbr. 1869.

24. Jan. 1881.

4. April 1881.

18. April 1887.

!

gewahlt am
16. November

1889.

HI. Hiesige Mitglieder:

a. lebensli

i)

ii

4)

5)

6)

§
9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)
31

}
32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

Achelis, Friedr., Kaufmann.
Achelis, J. C, Konsul, Kanfmann.
Adami, A., Konsul, Kaufmann.
Arndt, J. C. D., Makler.

Barkhausen, Dr. H. F., Arzt.

Below, W., Baumeister.
Brauns, L. C, Privatmann.
Buchenau, Prof. Dr. Fr., Direktor.

Corssen, F., Kaufmann.
Debbe, C. W., Direktor.

Deetjen, H., Kaufmann.
Dreier, Corn., Konsul, Kaufmann.
Dreier, Dr. J. C. H., Arzt.

Engelbrecht, H., Glasermeister.

Fehrmann, Carl, Kaufmann.
Fehrmann, W., Konsul, Kaufmann.
Finke, D. H., Kaufmann.
Fischer, J. Th., Kaufmann.*)
Fischer, W. Th., Kaufmann.
Focke, Dr. Eb., Arzt.*)

Focke, Dr. W. 0., Arzt.

de Fries, Dr. A., Seminarlehrer.*)

Gildemeister, Matth., Senator.
Gildemeister, M. W. E., Kaufmann.
Gristede, S. F., Kaufmann.
Hildebrand, Jul., Kaufmann.
Hoffmann, M. H., Kaufmann.
Hoffmann, Th. G., Kaufmann.
Hollmann, J. F., Kaufmann.*)
Huck, 0., Kaufmann.
Hutterott, Theod., Kaufmann.
Iken, Frdr., Kaufmann.
Isenberg, P., Kaufmann.
Kapff, L. v., Kaufmann.
Karich, C, Kunstgartner.
Keysser, C. B., Privatmann.
Kindt, Chr., Kaufmann.*)
Kottmeier, Dr. J. F., Arzt.

ang
39)

40)

41)

42
}

43)

44)

45)

46)

47)

4ff
49*

50*

51
52'

53)

54)

55)

56)

57)

58)

59)
60
61)

62)

63)

64)

65)

66)

67)

68)

79)

70)

71)

72)

73)

74}
75)

76)

liche.

Lahusen, M. Chr. L., Kaufmann.
Lauts, Fr., Kaufmann.
Lindemeyer,M. C, Schulvorsteher.

Lingen, Dr. H. v., Jurist.

Lohmann, J. G., Lloyd-Direktor.

Ltirman, Dr. A., Burgermeister.
Melchers, C. Th., Konsul, Kaufni.

Melchers, Herm., Kaufmann.
Melchers, H. W., Kaufmann.
Menke, Julius, Kaufmann.
Merkel. C, Konsul, Kaufmann.
Mohr, Alb., Kaufmann.*)
Noltenius, F. E., Kaufmann.*)
Pavenstedt, Edm., Kaufmann.
Plate, Emil, Kaufmann.
Plate, G., Kaufmann.
Pletzer, Dr. E. F. G. H., Arzt.

Pokrantz, C, Konsul, Kaufmann.
Reck, Fr., Kaufmann.
Rolfs, A., Kaufmann.
Rothe, Dr. med. E., Arzt.

Rutenberg, L., Baumeister.

Ruyter, C, Kaufmann.
Salzenberg, H. A. L., Direktor.

Schafer, Dr. Th., Lehrer.

Schutte, C, Kaufmann.
Sengstack, A. F. J., Kaufmann.
Siedenburg, G. R., Kaufmann.
Stadler, Dr. L., Arzt.

Strube, C. H. L., Kaufmann.
Strube, Dr. G. E., Arzt.

Upmann, H. D., Kaufmann.
Vietor, F. M., Kaufmann.
de Voss, E. W., Konsul, Kaufm.
Wendt, J., Kaufmann.
Wolde, G., Kaufmann.
Wolde, H. A., Kaufmann.
Zimmermann, C, Dr. phil .*)

77) Achelis, Johs. jun., Kaufmann.
78) Achelis, Justus, Kaufmann.
79) Albers, W., Kaufmann.
80) Alberti, H. Fr., Kaufmann.
81) Albrand, Dr. med. E., Arzt.

b. derzeitige.

82) Albrecht, G., Kaufmann.
|
83) Alfken, D., Lehrer.

84) Athenstaedt, J., Apotheker.

! 85) Barkhausen, Dr. C, Senator,
i 86) Bautz, C. B., Kaufmann.

*) wohnt z. Z. auswarts.
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87)

88)

89)

90
91

92)

93)

94)

95)

96)

97)

98)

99)

100)

101
102'

103)

104)

105)

106)

107)

108)

109)

110)
HI)
112)

113)

114)

115)

116)

117)

118)
119)

120)

121)

122)

123)

124)

125)

126)

127)

128)

129)

130)

131)

132)

133)

134)

135)

136)

137)

138)

139)

140)

141)

142)

143)

144)

145)

146)

Behr, F., Reallehrer.

Bergholz, Dr. P. E. B., Gymnasiall.

Biermann, F. L., Kaufmann.
Bischoff, H., Kaufmann.
Bischoff, L., Bankdirektor.

Bottjer, Ferd., Kaufmann.
Bremer, H., Tapetenhandler.

Breusing, Dr. J. A. A., Direktor.

Brons, K., Kaufmann.
Buff, C, Biirgermeister.

Clausen, Aug. A., Kaufmann.
Clausen, H. A., Konsul.

Claussen, H., Kaufmann.
Damkohler, Dr., Apotheker.

Davin, Jos., Strassenbaumeister.

Deetjen, Gustav, Privatmann.

Depken, Joh., Landwirt.

Dolder, A., Tapezierer.

Dransfeld, G. J., Kaufmann.
Dreyer, J. H., Lehrer.

Droste, F. F., Konsul.

Dubbers, Ed., Kaufmann.
Dabbers, F., Kaufmann.
Dackwitz, A., Kaufmann.
Duckwitz, F., Kaufmann.
Duncker, J. C, Kaufmann.
Dyes, L. G., Gen.-Kons., Kaufm.
Ebbeke, F. A., Konsul.

Eggers, Aug., Kaufmann.
Ehlers, Fr., Kaufmann.
Ehlers, H. G., Kaufmann.
Ehmck, Aug., Kaufmann.
Ellinghausen, C. F.H., Kaufmann.
Engelken, Dr. H., Arzt.

Everding, H., Bildhauer.

Feilner, J. B., Photograph.

Feldmann, Dr. A., Fabrikant.

Felsing, E., Uhrmacher.
Fick, J. H., Lehrer.

Finke, Detmar, Kaufmann.
Fleischer, Prof. Dr. M., Direktor.

Focke,Dr.Joh.,Regierungssekret.

Frahm, Wilh., Kaufmann.
Franke, G. J., Kaufmann.
Franzius, L., Oberbaudirektor.

Fricke, Dr. C, Lehrer a. d. Hdlsch.

Frister, D. A. A., Kaufmann.
Fritze, Dr. jur., Kaufmann.
Funck, J., General-Agent.

Gamlich, A., Kaufmann.
Gamlich, W., Kaufmann.
Gartner, G. W., Kaufmann.
Gerdes, S., Konsul, Kaufmann.
Geyer, C, Kaufmann.
Giehler, Ad., Apotheker.

Gildemeister, D., Kaufmann.
Gildemeister, H., Kaufmann.
Gildemeister, H. Aug., Kaufmann.
Gloystein, Frdr., Kaufmann.
Goring, Dr. G. W., Arzt.

147)

148)

149)

150)

151)

152)

153)

154)

155)

156)

157)

158)

159)
160
161)

162)

163)

164)

165)

166)

167)

168)

169)

170)

171)

172)

173)

174)

175)

176)

177)

178)

179)

180)

181)

182)

183)

184)

185)

186)

187)

188)

189)

190)

191)

192)

193)

194)

195)

196)

197)

198)

199)

200)

201)

202)

203)

204)

205)

206)

le Goullon, F., Kaufmann.
Graving, J. H., Geldmakler.
Grienwaldt, L. 0., Photograph.
Groenewold, H. B., Maler.

Groning, Dr. Herm., Senator.

Grosse, C. L., Kaufmann.
Grote, A. R., Professor.

Gruner, Th., Kaufmann.
Gruner, E. C, Kaufmann.
Haake, H. W., Bierbrauer.

Haas, W.. Kaufmann.
Hackethal, L., Telegr.-Direktor.

Hagen, C, Kaufmann.
Hagens, Ad., Kaufmann.
Halem, G. A. v., Buchhandler.
Halenbect, L., Lehrer.

Hampe, G., Buchhandler.
Hapke, Dr. L., Reallehrer.

Hartlaub, Dr. C. J. G., Arzt.

Hartmann, J. W., Kaufmann.
Hasse, Otto, Kaufmann.
Haupt, Hilmar, Kaufmann.
Hausmann, Dr. U., Apotheker.
Hecht, Dr. A., Assistent.

Hegeler, Herm., Kaufmann.
Heineken, H. F., Wasserbau-Insp.
Heinsius,M. , Verlagsbuchhandler

.

Heinzelmann, G., Kaufmann.
Hellemann, H. C. A., Kunstgart.

Henoch, J. C. G., Kaufmann.
Henschen, Fr., Kaufmann.
Hergt, Dr. 0., Reallehrer.

Hirschfeld, Th. G., Kaufmann.
Hollmann, W. B., Buchhandler.
Hollstein, Heinr., Lehrer.

Horn, Dr. W., Arzt.

Huck, Dr. M., Arzt.

Hurm, Dr. med., Arzt.

Hurm, K. R., Kaufmann.
Jacobs, Joh., Kaufmann.
Janke, Dr. L., Direktor.

Jantzen, J. H., Konsul.

Jungk, H., Kaufmann.
Kahrweg, H., Kaufmann.
Kasten, Dr. H., Gymnasiallehrer.

Kellner, F. W., Kaufmann.
Kellner, H., Kaufmann.
Kindervater, Dr., Oberzolldirekt.

Kifsling, Dr. Rich., Chemiker.
Klatte, B., Privatmann.
Klebahn, Dr. H., Seminarlehrer.

Klevenhusen, F., Amtsfischer.

Knoop, C. W. D., Kaufmann.
Knoop, Johs., Kaufmann.
Kobelt, Herm., Kaufmann.
Koch, Dr. F., Lehrer a. d. Hdlsch.

Koch, J. D., Kaufmann.
Konike, F., Lehrer.

Kommer, C., Kunstgartner.

Korff, W. A., Kaufmann.
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207)

208)
209)

210)

211)

212)

213)

214)

215)

216)

217)

218)

219)

220)

221)

222)

223)

224)

225)

226)
227

228)

229)

230)

231)

232)

233)

234)

235)

236)

237)

238)

239)
240
241'

242'

243)

244)

245)

246)

247)

248)
249
250)

251)

252)

253)

254)

255)

256)

257)

258:

259
260*

261
262
26#
264)

265)

266)

Koster, J. C, Schulvorsteher.

Krause, B., Kaufmann.
Kroning, W., Privatmann.
Kulenkampff, C. G., Kaufmann.
Kulenkampff, H. J., Kaufmann.
Kulenkampff, H. W., Kaufmann.
Kuster, George, Kaufmann.
Kusch, G. Apotheker.
Lackmann, H. A., Kaufmann.
Lahmann, A., H. Sohn, Reepschl.

Lahmann, A., Fr. Sohn, Kaufm.
Lahusen, W., Apotheker.
Lammers, A., Redakteur.
Lampe, Dr. H., Jurist.

Laubert, Prof. Dr. E., Direktor.

Leisewitz, L., Kaufmann.
Lemmermann, E., Lehrer.

Leonhardt, K. F., Kaufmann.
Lerbs, J. D., Kaufmann.
Leupold, Herm., Konsul.
Lindner, R., Verleger.

Lingen, K. von, Kaufmann.
Linne, H., Kaufmann.
Loose, Dr. A., Arzt.

Loose, C, Kaufmann.
Luce, Dr. C. L., Arzt.

Lurman, J. H., Kaufmann.
Lurman, F. Th., Kaufmann.
Marcus, Dr., Senator.

Mecke, Dr. med. J., Augenarzt.
Meinken, H., Magazinaufseher.
Melchers, B., Kaufmann.
Melchers, Georg, Kaufmann.
Menke, H., Kaufmann.
Mertens, K., Civil-Ingenieur.

Messer, C, Reallehrer.

Meyer, Dr. G., Reallehrer.

Meyer, J. Fr., Geldmakler.
Meyer, J., Lehrer.

Michaelis, F. L., Konsul, Kaufm.
Michaelsen, W. B., Kaufmann.
Middendorf, F. L., Ingenieur.

Migault, Jul., Kaufmann.
Modersohn, R., Kaufmann.
Moller, Friedr., Kaufmann.
Miiller, C. Ed., Buchhandler.
Miiller, Dr. G., Advokat.
Miiller, G. H., Kaufmann.
Miiller, Dr.W., Lehrer a. d. Hdlsch.
Miiller, Rich., Bierbrauer.

Mutzenbecher, 0., Kaufmann.
Nagel, Dr. med. G., Arzt.

Natermann, K. A., Kaufmann.
Neill, R. L., Kaufmann.
Neuberger, H., Kaufmann.
Neuendorff, Dr. med. J., Arzt.

Neuhaus, Fr. H., Privatmann.
Neukirch, F., Civil-Ingenieur.

Nielsen, J., Kaufmann.
Nielsen, W.. Senator

267) Nobbe, G., Kaufmann.
268) Noessler, Max, Verleger.

269) Nolze, H. A., Direktor.

270) Oelrichs, Dr. J., Senator.

271) Oldenburg, Th., Privatmann.
272) Osenbruck, W., Fabrikant.

273) Osten, Carl, Kaufmann.
274) Overbeck, W., Direktor.

275) Pagenstecher, Gust.. Kaufmann.
276) Peflenz, K., Ingenieur.

277) Peters, F., Schulvorsteher.

278) Pfaffendorf, A., Mechanikus.

279) Ffluger, J. C, Kaufmann.
280) Poppe. J. G., Architekt.

281) Post, Dr. H. A. von, Richter.

282) Post, H. Otto von, Kaufmann.
283) Pundsack, J. R., Mechaniker.

284) Precht, E., Kaufmann.
285) Rauner, K. H., Kaufmann.
286) Reck, F. jun., Kaufmann.
287) Reif, J. W., Apotheker.

288) Reiners, Herm., Kaufmann.
289) Remmer, W., Bierbrauer.

290) Rickmers, A., Kaufmann.
291) Rickmers, W., Kaufmann.
292) Bitter, F. E., Kaufmaim.
293) Rodewald, H. G., Kaufmann.
294) Rohtbar, H. H., Privatmann.

295) Rowohlt, H., Kaufmann.
296) Romberg, Dr. H., Navig.-Lehrer.

297) Rosenkranz, G. H., Segelmacher.

298) Ruhl, J. P., Kaufmann.
299) Runge, Dr. Fr. G., Arzt.

300) Rutenberg, J. H., Konsul, Kaufm.
301) Sander, G., Kaufmami.
302) Schaffer, Dr. Max. Arzt.

303) Schaer, K. G., Kaufmann.
304) Schauinsland, Dr. H., Direktor.

305) Schellhafs, Konsul. Kaufmann.
306) Schellhafs, Otto, Kaufmann.

j
307) Schenkel, B., Pastor.

I 308) Schilling, Dr. D.,Navigationslehr.

309) Schlenker, M. W.. Buchhandler.

i 310) Schmidt. E. J., Kaufmann.
• 311) Schmidt^ H. G., Kaufmann.
j
312) Schneider, Dr. G. L., Reallehrer.

|

313) Schrader, W., Konsul.

j
314) Schroder, G. J., Kaufmann.

j
315) Schroder, J. P. H., Kaufmann.

j
316) Schroder, W., Kaufmann.

I 317) Schroder, W. A. H., Kaufmann.
1 318) Schumacher, Dr. A., Jurist.

|

319) Schumacher, Dr. H. A., Min.-Res.

: 320) Schiinemann, Carl Ed., Verleger.

j
321) Schutte, Franz, Kaufmann.

i

322) Schwally, C, Drechsler.

\
323) Schweers, G. J., Privatmann.

j

324) Seeger, Dr. med. J., Zahnarzt.

j
325) Segnitz, F. A., Kaufmann.

: 326) Segnitz, Herm., Kaufmann.
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327)

328)

329)

330)

331)

332

333;

334)

335)

336)

337)

338)

339)

340)
341
342*

343'

344)

345)

346)

347)

348)

349)

350)

351)

352)

353)

Seyfert, Fr., Chemiker.
Silomon, H. W., Buchhandler.
Smidt, Dr. Joh., Bichter.

Smidt, John, Kaufmann.
Smidt, Jul., Konsul, Kaufmann.
Spitta, Dr. A., Arzt.

Stahlknecht, H., Konsul.

Slrafsburg, Dr. med. G., Arzt.

Strauch, D. F.. Kaufmann.
Siidel, B., Kaufmann.
Talla, H., Zahnarzt.
Tellmann, F., Lehrer a. d. Hdlssch.

Tern. W., Reallehrer.

Tetens, Dr., Senator, Jurist.

Thorspecken, Dr. C, Arzt.

Thyen, 0., Konsul, Kaufmann.
Toel, Fr., Apotheker.
Toel, H., Apotheker.
Tollner, K., Kaufmann.
Toelken, H., Kaufmann.
Traub, C, Kaufmann.
Ulex, E. H. 0., Richter.

Ulrich, S., Direktor.

Ulrichs, E., Konsul.

Vassmer, H. W. D., Makler.

Vietsch, G. F. H., Konsul, Kaufm.
Vinnen, Chr., Kaufmann.

354) Vocke, Ch., Kaufmann.
355) Volkmann, J. H., Kaufmann.
356) Von der Heyde, E., Konsul.
357) Waetjen, Ed., Kaufmann.
358) Walte, G., Landschaftsmaler.
359) Walte, Herm., Kaufmann.
360) Warneken, H. A., Kaufmann.
361) Weinlig, F., Kaufmann.
362) Wellmann, Dr. H., Gymn.-Lehrer.
363) Werner, E., Kaufmann.
364) Wessels, J. F., Kiipermeister.

365) Westphal, Jul., Lehr. a. d. Hdlssch.
366) Weyhausen, Aug., Bankier.
367) Wickeland, J. F., Kaufmann.
368) Wiesenhavern, F., Apotheker.
369) Wiesenhavern, W., Privatmann.
370) Wieting, G. E., Kaufmann.
371) Wilckens, C, Kaufmann.
372) Wilkens, H., Silberwarenfabrkt.

373) Willich, J. L. F., Apotheker.
374) Wilmans, R., Kaufmann.
375) Witte, Herm., Kaufmann.
376) Wolffram, A. A. E., Photograph.
377) Wolfrum, L., Chemiker.
378) Woltjen, Herm., Privatmann.
379) Wortmann, Gust., Kaufmann.

Nach Schlufs der Liste eingetreten:

379) Bremermann, J. F., Procurant. | 380) Collenbusch, Rich., Kaufmann.

Durch den Tod verlor der Verein die Herren:

Lange, G., Mechanikus.
Lurman, J. Th., Gen.-Konsul.

Pavenstedt, Dr. J. L. E., Advokat.

Plump, Aug., Kaufmann.
Scharfenberg, C, Konsul.

Es verliefsen Bremen und schieden deshalb aus unserm Kreise:

Mensching, Dr. J., Chemiker (s. ausw. Mitgl.)

Schmidt, C., Apotheker.

Ihren Austritt zeigten an die Herren:

Ankersmit, A., Kaufmann.
Bremermann, F. M., Gartner.

Buttner, Dr. med., Oberstabsarzt.

Busch, F. W., Apotheker.

Heineken, Phil., Kaufmann.
Kuhsiek, J. G., Privatmann.
Steengrafe, H., Inspektor.

Wostendieck, Lehrer.

IV. Auswartige Mttglieder.

Ein dem Namen beigefugtes (L.) bedeutet: lebenslangliches MitgJied;

ein vorgesetzter * zeigt an, dafs das betr. Mitglied seinen Beitrag durch einen hiesigen
Korrespondenten bezahlen lafst.

a) Gebiet und Hafenstadte.
1) Borgfeld: Mentzel, Lehrer.

2) Bremerhaven: Gutkese, W., Kapitan.

3) „ Ludolph, W., Mechanikus.

4) Groplingen: Menkens, H., Lehrer.
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5) Hastedt: Reichstein, H., Lehrer.

6) Horn: Meyer, Lehrer.

7) Osterholz (Bremen) : Gerke, Lehrer.

8) Sebaldsbriick : Plate, Lehrer.

9) „ Strafsbnrg, Lehrer.

10) Yegesack: BischofF, H., Kaufmann.
11) „ Borcherding, Fr., Lehrer.

12) ,,
Bultmann, H., Kaufmann.

13) ,, Grosse, Dr. W., Gymnasiallehrer.

14) Herrmann, Dr. R. R. G., Gymnasiallehrer.

15) ,. Klippert, Gust., Stadtsekretar.

16) ,, Kohhnann, R., Realgymnasiallehrer.

17) ,, Kreuch, H., Realgymnasiallehrer.

18) „ Lange, Joh. Martin Sohn.

19) ,. Poppe, S. A., Privatgelehrter.

20) „ Rasch, M., Kaufmann.
21)

'.'.

Schild, Bankdirektor.

22) ., Stiimcke, C, Apotheker.

23) .. Wehmann, Dr. med., Arzt.

24) „ Wilmans, Dr. med., Arzt.

25) „ (Grohn): Scherenberg, Direktor.

26) „ (Schonebeck) : Wedepohl. B.. Forst- u. Gutsverwaltor.

27) Walle: Brinkmann, A., Oberlehrer.

28) ,. Hiittmann, J., Lehrer.

29) '., Wohlers, J., Lehrer.

30) Wasserhorst: Schlondorff, J., Oberlehrer.

31) Woltmershausen : Luttmann, A., Lehrer.

b) Im Herzogtum Oldenburg.

32) Brake a. d. Weser: Schtitte, H., Lehrer.

33) Delraenhorst: Katenkamp, Dr. med.. Arzt. (L.t

34) ,, Kleyboker, Inspektor.

35) ,, Langemann, Senator.

36) ,, Henning, A., Rektor.
Elsfleth: Jiilfs, C, Navigationslehrer.

Etzhorn b. Oldenburg: Kuchler, W., Lehrer.

39) Eversten bei Oldenburg: Huntemann, J., Lehrer.

40) Neuenburg b. Varel: Hullmann, Lehrer.

Oldenburg: Fricke, F., Realschullehrer.

,. Greve, Dr., Obertierarzt.

43) „ Munderloh, H., Rektor.

44) ,, Ohrt, Garteninspektor.

45) „ Rieken, Bauinspektor.

46) „ Struve, C, Apotheker.

47) „ Wegener, Seminarlehrer.

48) Stuhr : Roggemann, Lehrer.

49) Varel: Bockeler, Otto, Privatmann.
50) „ Dugend, Apotheker.

51) „ Thyen, Direktor.

52) Westerstede : Brakenhoff, Rektor.
Zwischenahn: Sandstede, H., Backermeister.

52)

53)

c) Provinz Hannover.

54) Bassum: Steiger, H., Direktor.

55) „ Ummethun, Dr. Bernh., Arzt.

56) Bederkesa: Reitemeyer, L., Seminarlehrer.

57) Blumenthal: Berthold, J., Landrat.

58) „ Gaehde, Dr., F., Kreisphysikus.

59) Borkum: Bakker, W., Apotheker.
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60) Bremervorde : Kopke, Dr., Direktor der Ackerbauschule.
61) Clausthal: Klockmann, Dozent fur Mineralogie und Geologie.

62) Emden: Maas, Herm., Lehrer.

63) „ Martini. S., Lehrer.

64) Essen (Bezirk Osnabriick): Bethe, E., Apotheker.
65) Fallingbostel : Kahler, L., Apotheker.
66) Geestemiinde: Eilker, Dr. G., Rektor.

67) „ Hartwig, Dr. med., Sanitatsrat.

68) „ Wichels, Lehrer.

69) Gross-Ringmar (Provinz Hannover) : Iburg, H., Lehrer.
70) Hannover: Alpers, F., Seminarlehrer.
71) ,. Brandes, Apotheker.
72) ,, Hess, Dr. W., Professor.

73) ,, Schultze, Oberforster.

74) Harburg bei Hamburg: Knust, H., Reallehrer.

75) Hemelingen: Harms, J., Lehrer.

76)
; ,

Wilkens, W., Teilhaber der Firma Wilkens & Sohne. (L.)

77) Hildesheim: Rover, Dr., Oberlehrer.

78) „ Sumpf, Dr. C, Lehrer an der Ackerbauschule.
79) Iburg: Sickmann, F., Rektor.
80) Juist: Leege, H., Lehrer.

81) Lehe: Kothe, Lehrer.

82) Lilienthal: Grosse, Lehrer.

83) „ Henning, Diedr., Lehrer.

84) „ Olivet, L., Apotheker.
85) „ Siebe, Hauptlehrer.

86) Lingen : Salfeld, Dr. A., Kulturtechniker.

87) Miinden: Borggreve, Prof. Dr. B., Forstmeister.

88) ,, Metzger, Dr., Professor.

89) „ Zabel, Gartenmeister.

90) Neu-Bruchhausen : Biinte, Oberforster.

91^ Neuhaus a. d. Oste: Ruge, W. H., Apotheker. (L.)

92) Nienstedt bei Bassum: Weimer, Lehrer.

93J
Norden: Eggers, Dr., Gymnasiallehrer. (L.)

94) Northeim: Schambach, Hauptmann a. D.

95J
Oberndorf a. d. Oste: Oltmanns, Apotheker.

96) Osnabruck: Bolsche, Dr., Reallehrer.

97) „ Brandi, Konsistorialrat.

98) Ottersberg: Behrens, W., Wachtmeister a. D.

99) Papenburg: Hupe, Dr. C, Reallehrer.

100) Pennigbuttel : Dierks, Lehrer.

101) Quakenbrtick: Mollmann, G., Apotheker.

102) Rechtenfleth: Allmers, Herm., Landwirt. (L.)

103) Rotenburg a. d. Wumme: Wattenberg, Fr., Landtagsabgeordneter.

104) ,. „ „ „ Meinke, H., Lehrer.

105) „ „ „ „ Polemann, Apotheker.
106) Soltau: Kohler, Dr. med. Ferd., Arzt.

107) Stade : Brandt, Gymnasial-Oberlehrer.
108) ,, Eichstadt, Fr., Apotheker.
109) „ Holtermann, Senator.

110) ,, Streuer, Fr. W., Seminarlehrer.
111) „ Tiedemann, Dr. med. E., Arzt.

112) „ Wynecken, Joh., Rechtsanwalt.

113) Syke: Gieseler, Oberforster.

114) Verden: Brennecke, Apotheker.

115) ., Gooss, Dr. J. W., Gymnasialoberlehrer.
116) ,, Holtermann, Apotheker.

117) Walsrode: Gebler, W., Apotheker.
118) Warstade b. Basbeck: Wilshusen, K., Lehrer.

119) Wulsdorf b. Geestemunde : Hormann, H., Lehrer.
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d. Im ubrigen Deutschland.
120) Arensburg bei Lich in Oberhessen: Solms-Laubach, Fr. Graf zu. (L.)

121) Arnstadt: Leimbach, Dr. G., Professor.

122) Berlin: Kurth, Dr. med. H., Assistenzarzt.

123) „ Magnns, Dr. P., Professor.

124) „ Maltzan, Baron v. (L.)

125) Bielefeld: Sartorins, F., Direktor.

126) Braunschweig: Bertram, W., Pastor.

127) „ Blasins, Dr. R., Stabsarzt a. D.

128) „ Blasius, Dr. W., Professor.

129) „ v. Koch, Victor, Okonom.
130) „ Werner, F. A., Partikulier.

131) Bromberg: Prahl, Dr. med., Oberstabsarzt.

132) Coblenz: Walte, Dr., Lehrer an der Gewerbeschnle.

133) Danzig : Conwentz, Dr. H., Direktor des westprenfs. Provinzial-Museums.
134) Flottbeck bei Altona: Booth, John, Knnstgartner. (L.)

135) Fodersdorf bei Mtihlhansen in Ostpreufsen: Eberts, C, Oberfdrster.

136) *Frankfurt a. M. : Sanders W., Wissensch. Hilfslehrer.

137) *Freibnrg i. Breisgau: Fritze, A., Student.

138) Hamburg: Rothe, Walter, Kaufmann. (L.)

139) Kiel: Krause, Dr. E. M. L., Stabsarzt.

140) „ von Fischer-Benzon, Dr., Professor.

141) Magdeburg: Hottendorf, Dr. med., Arzt.

142) Marburg: Plate, Dr. L., Assistent.

143) Minden i. W. : Hollmann, M., Apotheker.

144) Posen: Brunnemann, Dr. C, Direktor.

145) Rappoltsweiler i. Els. : Graul, Dr. J., Realschullehrer.

146) Reufswalde b. Ortelsburg (Ostpreussen) : Bunte, Oberforster.

147) Steinbeck in Lippe-Detmold : von Lengerke, Dr. H., Gutsbesitzer. (L.)

148) Waren (Mecklenburg): Horn, Paul, Apotheker.

149) Weimar: Haufsknecht, C, Professor. (L.)

e. Im aufserdeutschen Europa.

151) Blackhill (Durham): Storey, J. Thomas, Rev. (L.)

152) Huelva (Spanien): Lorent, Fr. C, Kaufmann. (L.)

153) *Liverpool: Oelrichs, W., Kaufmann.
154) Petersburg: Gromm6, G. W., Kaufmann. (L.)

155) St. Albans: Sander, F., Knnstgartner. (L.)

f. In fremden Weltteilen.

Amerika.

156) Bahia: Meyer, L. G., Kaufmann. (L.)

157) Baltimore: Lingen, G. v., Kaufmann. (L.)

158) Cordoba: Kurtz, Dr. F., Professor. (L.)

159) * Mercedes (Republik Uruguay): Osten, Corn., Kaufmann.

Asien.

160) *Batavia: Hallmann, F., Kaufmann.
161) *Calcutta: Smidt, G., Kaufmann.
162) Shanghai: Koch, W. L., Kaufmann. (L.)

Australien.

163) Honolulu: Schmidt, H. W., Konsul. (L.)

Verzeichnis von Vereinsmitgliedern, welche ein naturwissen-

schaftliches Spezialstudiuin betreiben.

Alfken, D., Entomologie.
Alpers, F., Hannover, Botanik.
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Ascherson. Prof. Dr. P., Berlin, Botanik.

Beckmanu, C, Bassum, Botanik, (Flora von Europa, Moose).
Bergholz, Dr. P. E. B., Meteorologie.

Bertram, W., Braunschweig, Botanik (Flora von Braunschweig, Moose).
Blasius, Prof. Dr. W., Braunschweig, Zoologie.

Bdckeler, 0., Varel, Cyperaceen.
Borcherding, F., Vegesack, Malakozoologie.
Borggreve, Prof. Dr. B., Munden, Botanik.

Brinkmann, A., Walle, Hymenopteren.
Buchenau, Prof. Dr. F., Botanik; bremische Geographie und Topographie.
Eilker, Dr. G., Geestemunde, Botanik.

Felsing, E., Coleopteren.

Fick, J. H., Ornithologie.

Fleischer, Prof. Dr. M., Agrikulturchemie.
Focke, Dr. W. 0., Botanik (Rubus, Hybride, Flora Europas), Flachland-

Geognosie.
Fricke, Dr. C, Palaontologie.

Hapke, Dr. L., Landeskunde des nordwestlichen Deutschlands ; Weserfische

;

Gewitter.

Hartlaub, Dr. G., Ornithologie, Ethnologic
Hausmann, Dr. U., Pflanzenchemie und Droguenkunde.
Haufsknecht, Prof. C, Weimar, Botanik (Floristik).

Hergt, Dr. 0., Chemie.
Hefs, Prof. Dr. W., Hannover, Zoologie.

Hollstein, H., Mineralogie, Geologic
Hollmann, M., Minden i. W., Entomologic
Huntemann, Eversten bei Oldenburg, Formiciden, Arachniden.
Janke, Direktor Dr. L., Chemie.
Jantzen, J. H., Conchyliologie.

Katenkamp, Dr., Delmenhorst, Botanik.

Kifsling, Dr. R., Chemie.
Klebahn, Dr. H., Mikroskopische Botanik.

Klippert, G., Vegesack, Oologie.

Konike, F., Acarina (Hydrachniden).

Kopke, Dr., Bremervorde, Botanik.

Kohlmann, R., Vegesack, Recente Meeresconchylien, Hymenomyceten.
Kraut, Geheimrat Prof. Dr., Hannover, Chemie.
Kurtz, Dr. F., Cordoba, Botanik.

Lahmann, A., H's. Sohn, Lepidopteren.

Leimbach, Prof. Dr. G., Arnstadt, Botanik (Orchidaceen).

Magnus, Prof. Dr. P., Berlin, Botanik (Pilze).

Menkens, H., Gropelingen, Arachniden.

Messer, C., Botanik.
Meyer, J., Entomologic
Muller-Erzbach, Dr. W., Physik.

Muller, Dr. F., Varel, Botanik.

Noldeke, C, Celle, Botanik.

Osten, C, Mercedes (Rep. Uruguay), Botanik.

Poppe, S. A., Vegesack, Copepoden, Cladoceren, Ectoparasiten, Ethnologie.

Sandstede, H., Zwischenahn, Flechten.

Schambach, Northeim, Botanik (deutsche Flora).

Scherenberg, C.
T
Grohn, Ornithologie.

Schneider, Dr. G., Physik.

Sickmann, F., Iburg, Hymenopteren.
Stahlknecht, H., Lepidopteren.

Wiepken, C. F., Oldenburg, Deutsche Ornithologie. Coleopteren, Gerolle.

Willich, J. L. F.
?
Chemie.

Die geehrten Mitglieder, welche wiinschen, in dieses Verzeichnis auf-

genommen zu werden, wollen sich deshalb gefalligst an den Vorstand wenden.
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Verzeichnis der gehaltenen Vortrage.

1889.

442. Versammlung.

April 8. Hr. Dr. Muller-Erzbach: Ober die Spannkraft des Dampfes
wasserhaltiger Verbindungen.

Hr. Dr. W. 0. Focke: Ober die Ursachen der Erfolge und
Mifserfolge der Fruchtbildnng akklimatisierter Pflanzen.

Hr. Dr. Muller-Erzbach: Ober die neueren Resnltate der
Temperaturbeobachtungen in Bohrldchern.

443. Versammlung.

Mai 6. Besnch der stadtischen Sammlungen fur Naturgeschichte und
Ethnographie unter Fuhrung des Herrn Direktor Dr. Schau-
insland. (Zugleich fur die Damen der Mitglieder.)

444. Versammlung.

„ 27. Hr. Dr. G. Schneider: Ober den Planeten Mars und die

neuerdings auf demselben bemerkten Veranderungen.
Hr. Direktor Dr. Schauinsland: Ein AusSug nach den ost-

friesischen Vogelkolonien.

445. Versammlung.

Septbr. 16. Hr. Prof. Dr. Buchenau: Die Entstehung der Arten im Tier-

und Pflanzenreiche.

Hr. F. Konike: Ober die Grundung einer zoologischen Station

fur das Studium der Sufswassertiere am Ploner See.

446. Versammlung.

„ 30. Hr. H. Gerke aus Brem.-Osterholz : Uber die Gravitation
als unerschopfliche Quelle der Himmelskorperwarme.

447. Versammlung.

Oktbr. 14. Hr. F. Borcherding: Ober den Parasitismus unserer Suls-

wassermuscheln Unio und Anodonta.
Hr. F. Konike: Demonstration zahlreicher mikroskopischer

Praparate von Wassermilben.

448. Versammlung.

Novbr. 4. Hr. E. Lemmermann: ftber den Sehvorgang im Facetten-
auge.

449. Versammlung.

(Feier des 25jahrigen Bestehens des Vereins.)

16. Hr. Prof. Dr. Buchenau: Festrede.

Hr. Dr. Muller-Erzbach: .ber das Gewicht der Sonne.
Hr. Direktor Dr. Schauinsland: tfber die Urnen.

450. Versammlung.

Dezbr. 2. Hr. Schulamtskandidat Rabba: Die Bahn der Geschosse.

451. Versammlung.

, 16. Hr. Dr. Muller-Erzbach: Uber die Amperestunde, das ge-
brauchlichste Mafs bei Verwendung von elektrischem Licht.

1890.
452. Versammlung.

Jan. 6. Hr. Dr. P. Bergholz: Ober einige meteorologische Registrier-
apparate.

Hr. Dr. L. Hapke: Bericht uber das 75jahrige Stiftungsfest
der naturforschenden Gesellschaft zu Emden.

-\
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453. Versammlung.
Jan. 20. Hr. F. Borcherding: tfber die Gattung Clausilia. — Uber

den Burgberg bei Nassau und sein Tierleben.

Hr. Prof. Dr. Buchenau: tfber einige merkwurdige Pflanzen-

spezies (Protea nana Thunb., Heliamphora nutans. Rosa
berberifolia Pall.)

454. Versammlung.
Febr. 3. Hr. Civilingenieur L. G r a b a u aus Hannover : Cfber den gegen-

wartigen Stand der Aluminium-Fabrikation.

455. Versammlung.
„ 17. Hr. Prof. Dr. Fleischer: Cber die Thatigkeit der hiesigen

Moorversuchsstation im Jahre 1889.

456. Versammlung.

., 27. Hr. Dr. Hapke: Erorterung des Edisonschen Phonographen,
welchen Hr. FranklofF vorfuhrte. (Zugleich fur die Damen
der Mitglieder.)

457. Versammlung.

Marz 10. Hr. Prof. Dr. Buchenau: Die neueren Ansichten uber den
Aufbau der Bliiten.

458. Versammlung.

„ 24. Hr. Direktor Dr. Schauinsland: Ober den Ban der Haifische.

Geschenke fur die Bibliothek.
Hr. Prof. Dr. Nobbe in Tharand: Landwirtschaftl. Versuchs-Stationen

XXXVI, 2—6; XXXVII, 1—2.
Hr. Dr. Katenkamp in Delmenhorst: 6. Bericht uber die Thatigkeit

des Oldenburger Landesvereins fur Altertumskunde.
Hr. F. Sander in St. Albans: Don, A general system of gardening and

botany, 4 Bande.
Australasian Association for the advancement of science : Report of the first

Meeting.

Hr. Prof. Dr. G. Leimbach in Arnstadt: Deutsche botanische Monats-
schrift VH, 4—12; VHI, 1-2.

Hr. Prof. Dr. Buchenau: Sommier, Steph., Ostjaken and Samojeden ; Medde-
lelser om Gronland, Heft 8—11 ; Sammlung aller bis jetzt in der
Weserzeitung erschienenen Sitzungsberichte in 4 Folianten.

Hr. Dr. Heincke: Bericht uber zwei von der Sektion fur Kfisten- und
Hochseefischerei im Aug. u. Sept. 1889 zur Aufsuchung laichreifer

Herbstheringe veranstaltete Untersuchungsfahrten in die ostliche

Nordsee.
Public Library, Museums and National Gallery of Victoria,

Melbourne: M. Coy, Prodromus of the Zoology of Victoria.

Decade XVH; XVHI. Mueller, Iconography of Australian species

of Acacia. Decade XH—XIH.
Se. Excellenz der preufs. Minister der landwirtschaftlichen Angelegen-

heiten : Landwirtsch. Jahrbiicher XVII, 2—6 ; XIX, 1 ; Erganzungs-
band I, H u. IV.

Hr. Konsul Dr. K. Ochsenius (als Verf.): tfber Salzlager, Mineralquellen.

Salzseen etc. (Sep.-Abdr. aus dem Jahresber. des Vereins fur

Naturk. in Kassel).

Hr. Prof. M. Stossich in Triest (als Verf.): II Genere Physaloptera
Rudolphii; Appendice „I1 Distomi dei Pesci marini e d'acqua dolce.

c

Hr. Dr. J. Graul (als Verf.): Geologische Beschreibung der Umgebung von
Rappoltsweiler.

Minist erialkommission zur Erforschung der deutschen
Meere in Kiel: Ergebnisse 1888 ; 6. Bericht der Kommission

:

Reinke, Atlas deutscher Meeresalgen, Heft I.
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Kaiserliche Universitats- unci Landesbiblothek zu Strafs-
burg: 20 Dissertationeu naturw. u. inathemat. Inhalts.

Hr. Prof. Dr. Chr. Luerssen zu Konigsberg i. Pr. : Eine grofsere

Anzahl Konigsberger Dissertationen.

Hr. Baron Ferd. von Miiller zu Melbourne (als Verf.): Select estra-

tropical plants readily eligible for industrial culture or naturalisation.

Hr. Prof. Dr. C. B org en inWilhelmshaven (als Verf.): Beobachtungen
aus dem magnetischen Observatorium der Kaiserl. Marine zu
Wilhelmshavcn.

Hr. Heinr. Melchers: Biologia centrali-americana, Zoology: 74—83.

Hr. A. Poppe in Vegesack: Reiseberichte des Prinzen von Manaco.
Hr. Direktor Dr. H. Burmeister in Buenos Aires: Die fossilen Pferde

der Pampasformationen (Nachtrag).

Hr. Apotheker F. W. B u s c h : Deutschlands Flora odev botanisches Taschen-
buch von G. F. Hoffmann.

Hr. Fried r. u. Johs. Achelis: Schumann & Hollrung. Die Flora von
Kaiser-Wilhelms-Land.

Hr. Lehrer A. B 6 h n e : Eine Anzahl naturwissenschaftlicher Werke aus dem
Nachlasse von Dr. H. Koch.

Hr. Prof. A. R. G r o t e (als Verf.) : North American Noctuidae I.

Geschenke fur die Sammlungen.
Hr. Ch. Vocke: Einige Mineralien von Aljaska.

Hr. Konsul Mangels in Asuncion: Eine Sammlung von Schmetterlingen

aus Paraguay.
Hr. F. Sander in St. Albans: Eine Liane aus Brasilien.

Hr. Karl Steengrafe inDurango: Eine Anzahl Exemplare von Selaginella

lepidophylla Spr. ; ein Kiefernzweig mit einer darauf schmarotzenden
Loranthacee; ein lebender Kaktus.

t#

Ein ungenannter Freund: Portrait (Olgemalde) von Adam Heinrich

Norwich, dem Begrunder der Insektensammlung der stadtischen

Sammlungen.
Hr. R. C opel and zu Edinburg: Knochen des Dronte oder Dudu (Didus

ineptus L.) von Mauritius.
Hr. B. S u d e 1 : Ein auf Befehl der japanischen Regierung besonders her-

gestelltes Buch, in zahlreichen bunten Bildern japanische Theater-

szenen und Gewerbe darstellend.

Ein ungenannter Freund: Ein Goldidol in Form eines hohlen eulen-

ahnlichen Menschenkopfes aus einem Indianergrabe von Sampues-
Sinclejo in den Savannen von Bolivar.

Hr. Vizekonsul H. Ficke in Casabianca (Marokko) : Eine Sammlung (circa

150 Stuck) Kafer von Casabianca.
Hr. Th. Hake: Eine Sammlung Waffen und Gerate aus Japan.
Hr. Prof. Dr. Buchenau: Ein Feuersteinmesser und ein Feuersteinschlagkern,

gefunden am Ihlpohler Moore.
Hr. Baron von Maltzan in Berlin: Eine Sammlung Klausilien von Kreta.

Hr. Apotheker C. Beckmann in Bassum: Eine Anzahl Haifischzahne aus
Charlestown.

Ein ungenannter Freund: Zwei versteinerte Fische (Palaeoniscus Freis-

lebeni).

Hr. Fr. Jul. Hildebrand: Ein japanisches Bilderwork.

Anschaffungen fiir die Stadtbibliothek
im Gesellsehaftsjahre 1889/90.

a) aus den eigenen Mitteln des naturwissenschaftlichen Vereins.

Bronn, Klassen und Ordnungen des Tierreichs, I, 56—64, H, u, i, H, in, 2—6'

V, II, 21-27, VI. HI, 65, 66, VII, HI, 67, 68, VI, IV, 23—27, IV. 8—11, VI-

V, 32—84.
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Semper, Reisen im Archipel der Philippinen II, u, ie, II, v, 4.

Just, botanischer Jahresbericht, XIV, u. 2, XV, 1, 1, 2, II, 1.

Archiv der naturwissenschaftlichen Landesdurchforschung von Bdhinen, VII, 2.

Th. Eiiner, die Artbildung und Verwaiidtschaft bei den Schmetterlingen.
Palaeontographica, XXXV.
Alph. De Can do lie, Monographiae Phanerogamarum, VI.

Lacaze-Duthiers, Archives de Zoologie experimental, 2. ser., VI.

Flora brasiliensis, fasc. 104—107.
Nageli und Peter, die Hieracien Mitteleuropas, II, 3.

C h. B. Plowright, a monograph of the british Uredineae and Ustilagineae.

Th. Eimer, die Entstehung der Arten auf Grand von Vererben erworbener
Eigenschaften, I.

Cohn, Kryptogamenflora von Schlesien, m, 6.

P. A. Saccardo, Sylloge Fungorum, I—VII.

Bibliotheca botanica, Heft 13—16.
K b e 1 1, Rofsmafslers Iconographie der europaischen Land- und Sofswasser-

Mollusken, IV, 3, 4.

H. G. L. Reichenbach, Iconographia botanica exotica, Bd. II u. HI.

Annales du Musee d'histoire naturelle de Paris, 3. serie, I.

Gemeinsam mit der Stadtbibliothek:
Abhandlungen der K. bayr. Akademie.
Denkschriften der Wiener Akademie.
Transactions of the Linnean-Society.

Transactions of the Zoological-Society of London.
Memoires de l'Academie de St. Petersbourg.
Philosophical Transactions of the Royal Society.

Comptes rendus de l'Academie de Paris.

Annales de chemie et de physique.
Annals and magazine of natural history.

Berichte der Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig.

b) aus den Mitteln der Kindtstiftung.

Fehling, Handworterbuch der Chemie, 64, 65.

Fittica, Jahresbericht uber die Fortschritte der Chemie, 1886, 4, 5, 1887, 2, 3.

Die Fortschritte der Physik im Jahre 1883 ; Bd. 39, 2, 3.

c) aus den Mitteln der Fruhlingstiftung.

Martini und Chemnitz, Conchylien-Cabinet, Lieferang 368—373.

d) aus den Mitteln der Rutenbergstiftung.
Challenger-Report, Zoology, XXX (2 Teile), XXXI, XXXII.

e) durch besondere Schenkung des Herrn H. M.
Biologia centrali-americana, Zoology, 74—83.

Aufwendungen, beziehungsweise Anschaffungen
f&r die stadtischen Sammlnngen far Naturgeschichte and

Ethnographie.

Gehalt des botanischen Assistenten.

Zuschufs zum Gehalte des entomologischen Assistenten.

Verzeichnis der im verflossenen Vereinsjahre
eingelaufenen Gesellschaftsschriften.

Bemerkung. Es sind hier alle Vereine aufgeftihrt, welche mit uns iD

Schriftenaustausch stehen, von Schriften sind aber nur diejenigen genannt, welche
in dem Zeitraume vom 1. April 1889 bis 31. Marz 1890 in unsere Hande gelangten.

Diejenigen Vereine, von denen wir im abgelaufenen Jahre nichts erhielten, sind also

auch nur mit ibrem Namen und dem Namen des Ortes aufgeftihrt. — Diejenigen

Gesellschaften, welche im Laufe des letzten Jahres mit uns in Verbindung getreten

sind, wurden durch einen vorgesetzten * bezeichnet.
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Abbeville, Soci&e d'emulation: Memoires XVI (1884- -1886).

Altenburg, Naturforschende Gesellschaft des Osterlandes : Mit-

teilungen IV.

Amiens, Societe* LinnSenne du Nord de la France: Bulletin mensuel

IX (187—198).
Amsterdam, Koninklijke Akademie van Wetenschappen : Versl. en

Mededeelingen Deel V.

Amsterdam, Koninklijk zoologisch Genootschap ,,Natura artis

magistra": Bydragen tot de Dierkunde, 14— 16 Afl.

und Festnummer.

Annaberg, Annaberg - Buchholzer Verein fur Naturkunde : VTH.

Bericht.

Angers, Society d'Studes scientifiques: Bulletin XVII (1887).

Arezzo, R. Accademia Petrarca di scienze, lettere e arti: Vol. VII.

Augsburg, Naturwissenschaftlicher Verein fur Schwaben und

Neuburg (a. V.).

Bamberg, Naturforschende Gesellschaft.

Basel, Naturforschende Gesellschaft: Verh. VIII, 3.

Bat a via, Kon. natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch Indie:

Nat. Tijdschrift XLVHI.
Bat a via, Magnetical and meteorolog. Observatory: Observations

Vol. VIE u. X u. XI; Rainfall 1888.

Belfast, Natur. history and philosophic, society: Report and Proc.

1888—1889.
Bergen, Museum: Aarsberetning for 1888.

Berlin, Konigl. preuls. Akademie der Wissenschaften : Sitzungs-

berichte 1888, XXXVIII—LII; 1889, I—LEI.
Berlin, Botan. Verein der Provinz Brandenburg: Verh. XXX.
Berlin, Gesellschaft fur Erdkunde: Zeitschrift 140—145, Verh.

XVI, 3—10; XVn 1 u. 2: Mitt, aus den deutschen

Schutzgebieten II, 1— 5.

Berlin, Gesellschaft naturforsch. Freunde: Sitzungsberichte, Jahr-

gang 1889.

Berlin, Deutsche geologische Gesellschaft : Zeitschrift XL, 3 u. 4;

XLI, 1—3.
Berlin, Polytechnische Gesellschaft: Polytechn. Centralblatt I,

No. 12—24; II, 1—11.
Berlin. Konigl. preufs. meteorologisches Institut: Ergebnisse der

meteorol. Beobachtungen 1887; 1889, Heft I.

Berlin, Gesellschaft fur Anthropologie, Ethnologie u. Urgeschichte

:

Verhdlgn. 1889.

Bern, Naturforsch. Gesellschaft: Mitteilungen : No. 1195—1214.

Besan9on, Societe d'emulation duDoubs: Mem. 6. serie, Vol. 3.

Bologna, R. Accademia delle scienze: Memorie Serie IV. Tom.
vm u. ix.

Bonn. Naturhistorischer Verein der preufsischen Rheinlande, West-

falens und des Reg.-Bezirks Osnabrack : Verhandlungen

46, 1.
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Bordeaux, SociSte* Linn6enne de Bordeaux : Actes 5. ser. L, 4—6.

Bordeaux, SociSte" des sciences physiques et naturelles: Memoires

II, 2; HI, 1 et 2; Appendices au II et HI.

Boston, Society of natural history: Proceed. XXIII, 3 u. 4;

XXIV, 1 u. 2.

Boston, American Academy of arts and sciences : Proceedings

XV (1888). Part. I.

Braunschweig, Verein fur Naturwissenschaft.

Bremen, Geographische Gesellschaft : Geographische Blatter XII, 1— 3.

Breslau, Schlesische Gesellschaft fur vaterlandische Kultur: 66.

Jahresbericht.

Breslau, Verein fur schlesische Insektenkunde : Zeitschrift fur

Entomologie XIV.

B r ii n n , K. K. mahr.-schles. Gesellschaft zur Beftfrderung des Ackerbaues,

der Natur- und Landeskunde: Mitteil. 69. Jahrg.

Brunu, Naturforschender Verein: Verh. XXVII; VII. Bericht der

meteor. Kommiss.

Brussel. Academie royale des sciences, des lettres et des beaux-

arts de Belgique. Bull. 3. serie, 14

—

17; Annuaires

de 1888 et 1889.

Briissel, SociSte royale de botanique de Belgique: Bull. XXVIII.

Brussel, Societe entomologique de Belgique: Annales XXXII.

Briissel, Societe royale malacologique de Belgique: Annales XXIII

u. Proc.-Verb. 1889. (XVm.)
Brussel, Societe royale beige de Geographie: Bulletin XIQ, 1— 6.

Budapest, K. ungarische naturwissenschaftl. Gesellschaft: Her-
man, De piscatu Hungariae I u. II; Simonkai,
Enumeratio Florae Transsilvanicae ; Da day, Crustacea

Cladocera faunae Hungaricae ; mathematische u. naturw.

Berichte IV u. V.

Buenos-Aires, Museo nacional: Anales III, 2 u. 3 (Entr. XV.)

Buenos-Aires, Sociedad Cientifica Argentina: Anales XXVI et

XXVII, 1—6; XXVm, 1—4.
Buffalo, Buff. Society of natural sciences.

Buitenzorg, Jardin botanique: Annales VIII, 1. Verslag 1888.

Catania, Accademia gioenia di scienze naturali: Atti XX.
Chamber y, Academie des sciences, belles-lettres et arts de Savoie:

Memoires 3. serie XII; 4. ser. I; Documents VI.

Chapel Hill, North Carolina, Elisha Mitchell scientific society:

Journal Vol. VI, 1.

Chemnitz, Naturwissenschaftliche Gesellschaft.

Chemnitz, Konigl. sachs. meteorologisches Institut: Deutsches

meteorol. Jahrbuch fiir 1887. HI. Abtlg.

Cherbourg, Society nationale des sciences naturelles et math6-

matiques: Mem. XXV.

Christiania, Kong. Universitat: Schubeler, Norges Vaextrige,

H, 2.
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Christiania, Norwegische Koinmission der europaischen Grad-
messung.

Christiania, Videnskabs-Selskabet : Forhandlinger 1888. No. 1—13.

Chur, Naturforsch/ Gesellschaft Graubundens : Jahresbericht XXXII.

Cincinnati, Society of natural history: Journal Vol. XII, 1—3.

Colmar, SociSte d'histoire naturelle : Bulletin 27 e
, 28e et 29 e Annies.

Cordoba, Academia nacional de ciencias de la Republica Argentina.

Boletin XI, 3.

Courrensan (Gers), Societe francaise de botanique: Revue V, 60
u. VI, 61—72.

Danzig, Naturforschende Gesellschaft: Schriften VII, 2.

Darmstadt, Verein fur Erdkunde und mittelrhein.-geolog. Verein:

Notizblatt IV, 9 u. 10.

Davenport, Iowa, Davenport Academy of natural sciences : Proceed.

V, 1.

Dijon, Acadeinie des sciences, arts et belles-lettres: Memoires 3.

serie X.

Donaueschingen, Verein fur Geschichte u. Naturgeschichte der

Baar und der angrenzenden Landesteile : Schriften VII.

Dorp at, Naturforscher-Gesellschaft bei der Universitat: Sitzungs-

bericht VIII, 3 und Archiv IX, Lfg. 5.

Dresden, Naturwissenschaftliche Gesellchaft Isis: Sitzungsberichte

u. Abhandlungen 1889, Jan.—Juni.

Dresden, Gesellschaft fur Natur- und Heilkunde: Jahresbericht,

Sept. 1888 bis April 1889.

Dublin, Royal Dublin Society: Proc. Vol. VI, 3—6; Transact.

IV, ii-v.

Diirkheim, Pollichia, naturwissensch. Verein der Pfalz.

Edinburg, Botanical society: Transact, and Proceed. XVII, n u. m.

Edinburg, Geolog. Society.

Edinburg, Royal Physical Society: Proceed. Sessions 1887—89.

Elberfeld, Naturwissenschaftlicher Verein.

Emden, Naturforschende Gesellschaft: 72. u. 73. Jahresbericht.

Erfurt, Kon. Akademie gemeinniitziger Wissenschaften.

Erlangen, Physikalisch-medizinische Societat: Sitzungsberichte,1888.

Florenz, R. Biblioteca nazionale centrale: Bollettino 1888,

Nr. 54—73.
Florenz, R. Istituto di studi superiori pratici etc.

Frankfurt a./M., Physikalischer Verein : Jahresbericht 1887—1888.

Frankfurt a./M., Verein fur Geographic und Statistik: 51. u.

52. Jahresbericht.

Frankfurt a./M., Senckenbergische naturforschende Gesellschaft:

Bericht 1889.

Frankfurt a./O., Naturwissenschaftlicher Verein : Mon. Mitteil. VI,

12; VII, 1—11.
Frauenfeld, Thurgauische naturforschende Gesellschaft.

Freiburg i. B., Naturforschende Gesellschaft: Berichte HI (1888).

und IV (1889).
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St. Gallen, Naturwissenschaftl. Gesellschaft: Bericht 1886—1887.
Genf, Allgem. schweizerische Gesellschaft fur die gesamten Natnr-

wissenschaften : Neue Denkschriften XXX, 1.

Gent, Natuurwetenschappelijk Genootschap.

Gent, Kruidkundig Genotschap „Dodonaea a
: Bot. Jaarb. I.

Genua, Museo civico di storia naturale : Annali Serie 2, Vol. VI (XXVI).

Genua, Societa di letture e conversazioni scientifiche : Giornale XI,

Fasc. XII.

Gera, Gesellschaft von Freunden der Naturwissenschaften : 27.—31.

Jahresbericht.

Giefsen, Oberhessische Gesellschaft fur Natur- und Heilkunde:

26. Bericht.

Glasgow, Natural history society: Proc. and Transact. II (New
Series), Part. I.

Gdrlitz, Naturforschende Gesellschaft.

Gorlitz, Oberlaus. Gesellschaft der Wissenschaften : Neues Lausitz.

Magazin, Band 65.

Goteborg, K. Vetenkaps och Vitterhets Samhalles.

Gfittingen, Kon. Gesellschaft der Wissenschaften : Nachrichten 1888.

Granville, Ohio, Scientific Laboratories of Denison University:

Bulletin Vol. IV, 1 u. 2.

Graz, Naturwissenschaftl. Verein fur Steierinark : Mitt. 1888 (25. Heft).

Graz, Verein der Arzte in Steiermark: Mitteilungen XXV.
Greifswald, Geographische Gesellschaft: HI. Jahresbericht (II. Teil).

Greifswald, Naturwissenschaftlicher Verein fur Neu-Vorpommern
und Riigen: Mitteilungen XXI.

Harlem, Hollandsche Maatschappij van Wetenschapen : Archives

neerlandaises XXEI, 2—5 ; XXIV, 1 und Chr. Huy-
gens, Oeuvers H (Corresp. 1657—1659). Oeuvres

completes H (Corresp. 1657—1659).
Harlem, Musee Teyler: Archives 2. Serie Vol. HI, 3.

Halle, Naturwissensch. Verein fur Sachsen u. Thuringen : Zeitschrift,

Vierte Folge, Bd. Vn
;
VIE, 1 u. 2.

Halle, Naturforschende Gesellschaft: Abh. XVH, 1 u. 2, u. Ber. 1887.

Halle, Verein fur Erdkunde: Mitteilungen 1889.

Halle, Leopoldina: Jahrgang 1889.

Hamburg, Naturw. Verein: Abhandlungen XI, 1.

Hamburg, Deutsche Seewarte: Monatsbericht 1888, 11 u. 12; 1889,

1— 10, und meteorologische Beobachtungen X u. XI;

Ergebnisse der meteorol. Beob. fur 1876—1885.
Archiv VHI—XI.

Hamburg, Verein fur naturw. Unterhaltung.

Hamburg, Gesellschaft fur Botanik: Berichte I.—IH. Heft.

Hanau, Wetterauische Gesellschaft: Bericht 1887— 1889.

Hannover, Naturhistorische Gesellschaft: 34.—37. Jahresbericht.

Hannover, Geographische Gesellschaft.

Habana, Real academia de ciencias medicas, fisicas y naturales:

Anales 296—306.
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Heidelberg, Naturhistorisch-medizinischer Verein: Verhandlungen
IV, 2 u. 3.

Helsingfors, Societas pro fauna et flora fennica : Acta V, 1

;

Medd. 15; Herb. Musci fennici I.

Helsingfors, Societe des sciences de Finlande : Bidrag 45—47

;

Acta XVI; Ofversigt XXX; Arppe, Finska Vetenskaps-
Societeten 1838—1888.

Herman nstadt, Verein fur Siebenburgische Landeskunde: Archiv

XXE, 1. Verh. u. Mitteilg. XXXIX and Guist,
Atmospharische Ebbe und Flut.

Jekatherinenburg, Societe Ouralienne d'amateurs des sciences

naturelles: Bulletin X, 3 u. XI, 1 u. 2.

Jena, Geogr. Gesellschaft (fiir Thtiringen): Mitt. VII, 3 u. 4; VHI, 1.

Innsbruck, Ferdinandeum : Zeitschrift, HI. Folge, 33. Heft.

Innsbruck, Naturwissenschaftlich-medizinischer Verein: Berichte

XVIH. Jahrgang.

Kansas, Kansas Academy of science : Transact. Vol. XI.

Karlsruhe, Naturwissenschaftlicher Verein: Verhandl. X.

Kassel, Verein fiir Naturkunde: 34. u. 35. Bericht.

Kiel, JNaturw. Verein in Schleswig-Holstein : Mitteil. VIE, 1.

Kiew, Naturw. Verein: Abhandlungen X, 1 u. 2.

Klagenfurt, Naturhist. Landesmuseum fiir Karnten: Jahres-

bericht 19.

Konigsberg, Physikal.-okonomische Gesellschaft: Schriften XXIX.
Kopenhagen, Kong, danske Videnskabernes Selskab : Oversigt over

det Forhandlingar 1888, 3 u. 1889, 1 u. 2.

Kopenhagen, Botaniske Forening: Journal de botanique XVII, 3.

Meddelelser Bd. 2, Nr. 4—6.
Kopenhagen, Naturhistorisk Forening : Videnskabelige Meddelelser

1887 u. 1888.

Land shut in Bayern, Botanischer Verein.

Lausanne, Soci6te Vaudoise des sciences naturelles: 3. ser. XXIV,
(No. 99) et XXV. (No. 100).

Leiden, Nederlandsche Dierkundige Vereeniging: Tijdschrift Suppl.

Deel H, Afl. 3. 4.

L e i p a (Bohmen), Nordbohmischer Exkursions-Klub : Mitteil. XH, 1—4.

Leipzig, Verein fiir Erdkunde: Mitteil. 1888.

Leipzig, Naturforschende Gesellschaft: Sitzungsberichte 1886/1887.

Leutschau, Ungar. Karpathen-Verein : Jahrbuch XVI (1889).

Linz, Verein fiir Naturkunde in Osterreich ob der Enns: 19. Jahresber.

Linz, Museum Francisco-Carolinum : 47. Bericht.

Lissabon, Sociedade de Geographia: Boletim 7. Serie, No. 11 u. 12;

8. Serie, No. 1—88.
London, Linnean Society : Journ. Botany: General-Index I—XX

;

156, 157; 163—170; 173. Zoology: 119—121,
132 u. 140.

London, Royal society: Proceed. 277—286.

St. Louis, Academy of science.
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Lucca, R. Accademia Lucchese di scienze, lettere ed arti: AttiXXV.
Liineburg, Naturwissenschaftlicher Verein.

LiUtich, Soci6te geologique de Belgique: Annales XIV, 2 a. XVI, 1.

Lund, Universitat: Acta XXIV u. Bot. Notiser 1889.

Luxemburg, Institut royal grandducal.

Luxemburg, Societe botanique.

Lyon, Academie des sciences, belles-lettres et arts: Mem. XXVIII.

u. XXIX.
Lyon, SociSte" botanique: Annales XTV u. XV, Bull, trimestriel.

1888, No. 3 u. 4, 1889, No. 1.

Madison, Wise, Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Letters

Magdeburg, Naturwissenschaftlicher Verein: Jahresber. u. Ab-

handlungen 1888.

M a i 1 a n d , Reale Istituto lombardo di scienze e lettere : Rendiconti XX.
Manchester, Literary and philosophical society: Memoirs and

Proceed. Vol. 1 u. II, 4. Serie.

Mannheim, Verein fur Naturkunde: 52.—55. Jahresbericht.

Marburg, Gesellschaft zur Beforderung der gesamten Naturwiss.:

Sitzungsberichte 1888; Schriften XII, 3.

Melbourne, Royal Society of Victoria : Proceed. Vol. I (new series)

Transact. Vol. I, Part. I.

M e r i d e n , Connect., Meriden Scientific Association : Transact. Vol. El.

Metz, Academie de Metz: Memoires 2. Periode, 3. Serie XV. annee.

Metz, Societe d'histoire naturelle de Metz.

Mexiko, Observatorio meteorologico , magnetico central: Boletin

mensual I, 11 u. 12; II, 1— 4; Inundacion de la

Giudad de Leon & de Lagos ; Anuario X ; Anales VIII.

Middelburg, Zeeuwsch genootschap der wetenschappen : Archief VI, 3

;

F. Nagtglas. Levensberichten 1. Afl. u. Zelandia

illustrata.

Montpellier, Academie des sciences et lettres: Memoires XI, 1.

Montreal, Royal Society of Canada: Proc. and Transact. VI.

Moskau, Societe imperiale des naturalistes : Bulletin 1888, 4;

1889, 1—3; Nouv. Mem. XV, 6. Meteorol. Beob-

achtungen 1889, 1.

Munch en, Konigl. bayr. Akademie der Wissenschaften : Sitzungs-

berichte 1889, I—El, u. Lommel, Georg Simon Ohms
wissenschaftl. Leistungen.

Munchen, Geographische Gesellschaft.

Munster, Westfalischer Provinzial-Verein fur Wissenschaft und

Kunst: 16. Jahresbericht.

Nancy, Academie de Stanislas: Memoires 5. serie VI.

N e a p e 1 , Accademia della scienze fisiche e matematiche : Rendiconto

XVIII; Atti Ser. 2, Vol. HI.

Neap el, Zoologische Station: Mitteil. IX, 1. 2.

Neifse, Philomathie: 24. Bericht.

Neubrandenburg, (z. Z. GtLstrow), Verein der Freunde der Natur-

wissenschaft in Mecklenburg: Archiv 42. Jahrg. (1888).
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Neufchatel, Soci6te des sciences naturelles: Bull. XVI.

New-Haven, Connecticut, Academy of arts and sciences: Transact.

VH, 2—8; Annales IV, 5—8.
Newyork, New York Academy of sciences: Annals Vol. IV, 10 u. 11;

Transactions VIII, 1—8.

Newyork, Zoological Garden : The Journal of comparative medicine

and surgery. Vol. X, 2—4; XI, 1—3.
Nijmegen, Nederlandsche Botan. Vereeniging: Archief 2. Ser. V, 3.

Niirnberg, Naturhistorische Gesellschaft : Jahresbericht 1888 nebst

Abh. VIE, Bg. 5—7.
Odessa, Neu-Russische Naturf. -Gesellschaft: Abh. XTV, 1.

Offenbach, Verein fur Naturkunde: 26.—28. Bericht.

Osnabriick, Naturwissenschaftlicher Verein: 7. Jahresbericht.

Ottawa, Geological and natural history survey ofCanada : AnnualReport

HI Part I u. II (1887—1888). Contributions Vol. I u. EL

Palermo, Reale Academia di scienze, lettere e belle arti: Atti Vol.X.

Paris, Ecole polytechnique : Journal 58. Cahier.

Paris, Societe zoologique de France : Bull. XIII, 9u.l0; XIV, 1— 10.

Passau, Naturhistorischer Verein: 15. Bericht (1888 u. 1889).

St. Paul, Minnesota, Geological and natural history survey of

Minnesota: Annual Report 1887; The Geology of

Minnesota Vol. II.

Petersburg, Kais. Akad. der Wiss. : Bulletin XXXII, 2—4.

Petersburg, Comite geologique: Mem. Vol. HI, 4; VHI, 1. Bull.

VII, 6- -10; VIII, 1—5.
Petersburg, Kais. russische entomol. Gesellschaft: Horae XXIII.

Petersburg, Jardin imperial de botanique: Acta X, 2.

Philadelphia, Academy of Natural sciences: Proceed. 1888,

Part. IE u. 1889 Part. I.

Philadelphia, Americ. philos. Society: Proceed. 129.

Philadelphia, Wagner free institute of science. Transact. Vol. 2.

Prag, K. bohni. Gesellschaft der Wissenschaften : Sitzgsber. 1887 u.

1888; 1889, I u. II; Abhandl. VII. Folge, 2. Bd.

;

Jahresber. 1888 u. 1889.

Prag, Naturwiss. Verein Lotos: Jahrbucher X (38).

Regensburg, Naturwiss. Verein: Gobel, Flora 1889, Heft II—V;
1890, Heft I.

Reichenberg i. B., Verein der Naturfreunde : Mitteil. 19 u. 20.

Riga, Naturforscher-Verein : Korrespondenzblatt XXXI.
Reichenbach i. V., Voigtlandischer Verein fur allgemeine und

spezielle Naturkunde.

Rio de Janeiro, Museu National: Archivos VH.

Rio de Janeiro, Observatoire imperial: Revista IV, 2—9.

La Rochelle, Academic: Annales (1888) 25.

Rom, R. Comitato geologico d'ltalia: Bollettino 1889. Anno XX.
Rom, R. Accademia dei Lincei: Rendiconti Vol. IV, (2. Sem.

11—12); V (1. Sem. 1—12 u. 2. Sem. 1— 12); VI.

1. Sem. 1 u. 2.
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Rouen, Soci6t£ des amis des sciences naturelles : Bull. XXIV, A.

Salem, Mass., Peabody Academy.

Salem, Mass., American Association for the advancement of science:

Proceed. XXXVE.
Salem, Mass., Essex Institute: Bull. Vol. 20; 21, 1—6. Catalogue

of the Chinese impesial maritime customs collection.

San Francisco, California Academy of Sciences : Memoirs II, 2

;

Proceed. Vol. I, Part 1 u. 2.

Santiago de Chile, Deutscher wissenschaftlicher Verein: Ver-

handlgn. II, 1.

San Jose (Republica de Costa Rica), Museo nacional: Anales I.

Schaffhausen, Schweiz. entomol. Gesellsch. : Mitt. VU1, 3.

Schneeberg, Wissenschaftlicher Verein.

Sidney, Royal Society of New-South-Wales: Journal and Proceed.

XXII, 2; XXIII, 1.

Sidney, Linnean Society of New-South-Wales : Proceed. Vol. Ill, 2—4.

Si on, SociSte Murithienne.

Solothurn, Schweizerische naturforschende Gesellschaft : Verh. der

71. Jahresvers.

Stettin, Verein fur Erdkunde: Jahresber. 1888/89.

Stockholm, Kongl. Svenska Vetenskaps Akademiens : Bihang Bd. 9,

1—2; Bd. 10, 1—2; Bd. 11, 1—2; Bd. 12, 1—4;
Bd. 13, 1—4; Ofversigt Arg. 41—45. Lefnadesteck-

ningar Bd. 2,3; Forteckning 1826—1883. Handlingar

Bd. 20, 21 u. Atlas; Meteorlog. Jakttagelser 22—26.
Stockholm, Entomologiska Foreningen: Entomol. Tidskrift Arg. 10.

1888.

Strafsburg, SociSte des sciences, agriculture et arts de la Basse-

Alsace: Bull, mensuel XXIH, 4—12; XXIV, 1 u. 2.

Stuttgart, Wurttembergischer Verein fur Handelsgeographie

:

VII. u. VIH. Jahresbericht.

Stuttgart, Verein fur vaterlandische Naturkunde in Wurttemberg :

Jahreshefte 45.

Thorn, Coppernicus-Verein fur Wissenschaft und Kunst: Mitt. VI;

XXXm—XXXV Jahresbericht.

Toronto, Canadian Institute: Proc. VI, 2; VII, 1. u. Annual-

Report 1888 u. 1889.

Trencsin, Naturwiss. Verein des Trencsiner Comitates: Jahres-

hefte X (1887).

Trenton, New Jersey, Trenton natural history society: Journal II, 1.

Triest, Societa Adriatica di Scienze naturali: Boll. XI.

Triest, Museo civico di storia naturale.

Tromsfi, Museum: Aars beretning 1888 u. Aarshefter XII.

Dim, Verein fur Mathematik u. Naturwissenschaften : Jahreshefte I.

Up s a la, Societe royale des sciences.

Utrecht, Provinzialgesellschaft fur Kunst und Wissenschaft: Verslag

1888 und Aanteekeningen 1888.
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Utrecht, Kon. Nederl. Meteorolog. Institut: Jaarboek 1888, I u.

1879, n.

Venedig, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti: Memorie
xxn, m.

Verona, Accademia d'agricultura, arti e commercio : Memorie LXIV.
Washington, Smithsonian Institution: Annual Report 1886 Part. I.

Washington, National Academy of sciences.

Washington, D. S. Geological survey: Monographs XTTT u. XTV
nebst Atlas, Report (1887) of the Ornithologist ; Min.

Resources 1887 ; Bulletins Nr. 48—53.
Weimar, Botan. Verein fur Gesamt-Thuringen (s. geogr. Ges. zu Jena).

Wellington, New Zealand Institute: Transactions and Proceed.

XVIII, XX u. XXI.

Wernigerode, Wissenschaftlicher Verein: Schriften IV. Bd.

Wien, K. K. geol. Reichsanstalt : Jahrbuch XXXIX; Verh. 1889,
1— 18; 1890, 1 u. 2.

Wien, K. K. geograph. Gesellschaft : Mitteilungen XXI (neuer Folge).

Wien, K. K. naturhistorisches Hofmuseum: Annalen IV, 2—5.

Wien, K. K. zool. bot. Gesellschaft: Verhandlungen XXXIX.
Wien, Verein fur Landeskunde von Niederosterreich : Blatter XXII;

Topogr.m, II, 4 (25— 32) ; Urkundenbuch I (Bg. 18—30).
Wien, K. K. Akademie der Wissenschaften : Sitzungsberichte 1888:

I, 1—5 ; E a, 1—7 ; H b, 1—7 ; IE, 1—6.
Wien, Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse

:

Schriften XXVHI.
Wiesbaden, Verein fur Naturkunde in Nassau: Jahrbiicher 42.

Wiirzburg, Physikalisch-medizinische Gesellschaft : Vernandlg. XXTT
u. Sitzgsber. 1888.

Zurich, Naturforschende Gesellschaft.

Zwickau, Verein fur Naturkunde: Jahresbericht 1887 u. 1888.
Ferner erhielten wir im Tausch aus

:

Bistritz, Gewerbeschule : XV. Jahresbericht;

und versandten die Abhandlungen an:

Laboratoire de zoologie in Villefranche-sur-mer ; die

Dniversitat Strafsburg und die Lese- und Redehalle

der deutschen Studenten in Prag.
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Auszug aus der Jahresrechnung des Vereins.

I. Naturwissenschaftlicher Verein,
gegrundet 1864.

Einnahmen.

269 hiesige Mitglieder (1 a 30 1.) . . . M. 2 710,—
44 neue hiesige Mitglieder „ 386,50

Jk 3 096,50
148 auswartige Mitglieder „ 444,

—

4 neue auswartige Mitglieder „ 12,

—

456 —
Jb. 3 552,50

Verkaufte Abhandlungen . . „ 18,10

Zinsen „ 1 523,40
Geschenk fur die Festschrift . . „ 534,

—

~~~M. 5~628 —
Ausgaben.

Biicher und Schriften M. 1 866,45
Jahresbericht „ 132,50

Honorare „ 375,

—

Mietc des Conventsaales „ 400,

—

Gehalte, Porto, Inserate, Berichte der

Weser-Zeitung und Diverses „ 1 072,56

Beitrag zum Gehalt des entomologischen

Assistenten „ 200,

—

Herausgabe der Abhandlungen und Fest-

schrift „ 2 247,80
Jubilaumsfeier „ 691,10
Gedenktafel fur G. R. Treviranus , 94,70— „ 7 080,11

Deficit M. 1452,11

Aufeerordentliche Einnahmen.

1 lebenslangliches auswartiges Mitglied M. 54,

—

Geschenk von K. Sch „ 1 000,—_
9 i Q54 _

Defizit M. 398,11
Kapital am 31. Marz 1889 „ 33 822,83

Kapital am 31. Marz 1890 '.

. . Jk 33 424,72

II. Niebuhr-Stiftung,
gegriindet am 30. September 1867 aus dem Erlos fur einen Kragenbaren,

welchen Herr Consul Niebuhr in Rangoon ubersandt hatte.

Kapital am 31. Marz 1889 Jb. 768,65
Zinsen . . „ 27,65

Kapital am 31. Marz 1890 . . Jk 796,30
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HI. Kindt-Stiftung,

gegrundet am 28. Marz 1870 durch Herrn A. v. Kapff.

Einnahme.
Zinsen Jk 332,50

Ausgaben.

Biicher Jk. 159,20

Kleine Kosten 8 5,

—

—
» ^4,20

tberschufs Jk. 168,30
Kapital am 31. Marz 1889 . . , 12 252,50

Kapital am 31. Marz 1890 . . Jk 12 420,80

IV. Fruhling-Stiftung,

gegrundet am 2. Dezbr. 1872 durch Frau Charlotte Fruhling, geb. Goschen.

Einnahme.

Zinsen M. 918,

—

Ausgaben.

Gehalt des botanischen Assistenten . . . . Jk. 400,

—

Martini u. Chemnitz, Konchylien-Kabinet „ 44,05

Kleine Kosten „ 10,

—

— , 454,05

Cberschufs Jb. 463,95
Kapital am 31. Marz 1889 , 24 217,90

Kapital am 31. Marz 1890 ~
\ 24 681,85

V. Christian-Rutenberg-Stiftung,
gegrnndet am 8. Februar 1886 durch Herrn L. Butenberg.

Einnahme.

Zinsen Jk 2 000—
Ausgaben.

Verlust an ausgeloostenMeininger Schuld-

scheinen Jk 87,70
Vom Stifter bestimmte Verwendung ... n 800,80
Bucher und Schriften „ 263,50
Kleine Kosten „ 21,50— , 1 173,50

Cberschufs*) Jk. 826,50
Kapital am 31. Marz 1889 . . „ 51 819,86

Kapital am 31. Marz 1890 . . Jk 52 646,36

*) Yon demselben sollen 600 M. als erste Rate fur die Kosten der fur

die Naturforscherversammlung herzustellenden Festschrift reserviert werden.

Drnck von Carl Schunemann. Bremen.
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